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Einleitung. 

Bei Entsendung der Expedition zur Erforschung altaksumitischer Altertiimer in Abessinien war der Umfang der dort 

zu erwartenden Arbeiten mangels zuverlassiger Unterlagen nicht unwesentlich unterschatzt, ein Studium der abessini- 

schen Bauweisen der Gegenwart aber iiberhaupt nicht im Arbeitsplane vorgesehen. Erst im Verlauf der Reise, als sich 

an St.elle der erwarteten primitiven Negerhiitten immer mehr Beispiele eigenartiger und bisweilen kunstvoller Bautechniken 

hauften und nicht selten schlichte Sachlichkeit und phantastische Einfalle ein nicht alltagliches kiinstlerisches Gefiihl 

verrieten, wurde es zur Gewifiheit, dafi auch von diesen Dingen durch zeichnerische, oder, da es hierfiir meist an Zeit 

gebrach, wenigstens photographische Aufnahmen so viel wie moglich gesammelt und den heimischen Fachgenossen iiber- 

mittelt werden musse. 

Die Grenzen dieses Nebenstudiums wurden nun freilich aufier durch den Zeitmangel noch durch andere Umstande 

wesentlich eir.geengt. Der Reiseweg fuhrte uberhaupt nur durch ein verhaltnismaGig sehr kleines Gebiet im Nordosten des 

Landes und beriihrte zwischen der Koloniehauptstadt Asmara und dem Ziele Aksum auf Hin- und Riickreise zusammen 

keine zwei Dutzend Ortschaften, von denen die meisten als in der Colonia Eritrea gelegen schon stark europaisiert waren 

oder weil ohne Aufenthalt nur auf dem Marsche durchzogen, ganz aufier Betracht bleiben mufiten. Beschranken sich aber 

infolgedessen auch die Beobachtungen mit wenigen Ausnahmen auf die Stadte Aksum und Adua, sowie in geringerem Mafie 

auf Jeha und das Kloster Debra Damo, so gewinnen sie andererseits doch dadurch wieder an Wert, dafi diese Orte durch 

geschichtliche oder politische Bedeutung und teils auch durch ihre Grofie hervorragen, und dafi sich gerade in ihnen, weil 

im Herzen des alten groflen Reiches gelegen, die meisten Reste der alten Glanzzeit und damit auch wohl eine erhohte kul- 

turelle Tradition bis auf den heutigen Tag erhalten hat. 

Aber selbst an diesen Orten hiefi es, ohne auch nur die Hauptfragen erschopfen, geschweige denn in alle Einzelheiten 

eindringen zu konnen, sich im wesentlichen mit dem offen araWege Liegenden begniigen. Denn in Adua, Jeha und Debra 

Damo, wo die Bevolkerung sich freundlich und entgegenkommend zeigte, war der Aufenthalt nur auf kurze Tage oder gar 

Stunden beschrankt. In Aksum aber liefi sich trotz dreimonatlichen Verweilens nur Unvollkommenes erreichen infolge der 

mifitrauischen und vielfach geradezu feindseligen Stimmung der Einwohner, die ein allzu neugieriges Eindringen in ver- 

borgen liegende konstruktive Einzelheiten wenig ratsam machte. Zudem waren angesichts der Unmoglichkeit einer un- 

mittelbaren sprachlichen Verstandigung zur Klarstellung mancher Fragen handgreifliche Freilegungen unumganglich ge- 

wesen. 

Bei all diesen Beschrankungen hatte das Endergebnis nur ein ganz diirftiges sein konnen, ware nicht ein giinstiger 

Umstand zu Hilfe gekommen: Die Bauweise der wenigen in Frage stehenden Orte zeigt, trotz deren verhaltnismaGig geringer 

Entfernung untereinander, so mancherlei Unterschiede, dafi die Zusammenstellung des gesamten Stoffes doch noch ein 

ziemlich vielseitiges und lehrreiches Bild zu erzeugen und jedenfalls eine Andeutung zu geben vermag von der Fulle der in 

einem bisher kaum beackerten Felde noch verborgen liegenden kunstlerischen Anregungen. 

Aus den obenerwahnten Grtinden konnten nur vereinzelte Bauten in ihrer Gesamtanlage und noch weniger in ihren 

Einzelheiten sorgfaltig mafistablich aufgenommen werden. Wo dieses nicht geschehen ist, wird es jedesmal auch aus- 

druckhch vermerkt sein. Vieles mufite unter Zuhilfenahme personlicher Erinnerung lediglich auf Grund von photographischen 

Aufnahmen dargestellt und erortert werden. Dafi dabei Irrtumer gewifi nicht ganz zu vermeiden waren, wird ein jeder, der 

sich einmal mit ahnlichen Arbeiten beschaftigt hat, verstehen und zu entschuldigen wissen. 

Wenn trotz alledem im Nachstehenden uber eine einfache tagebuchartige Wiedergabe des gesammelten Stoffes hinaus 

dessen systematische Bearbeitung versucht ist, so geschah dies in dem Wunsche, eine moglichst klare und iibersichtliche 

Unterlage fur weitere Studien zu schaffen, durch die spatere Reisende recht bald die vorliegende Arbeit erganzen und richtig- 
stellen mogen. 

Die zeichnerischen und photographischen Unterlagen der Abbildungen sind eigene Aufnahmen des Verfassers, 

soweit nicht ausdriicklich etwas anderes hervorgehoben ist. 

Es erubrigt noch, dankbar der freundlichst durch Rat und Tat gewahrten Hilfe zu gedenken. Ein Teil der Aufnahmen 

und Notizen entstammt, wie jeweils bemerkt, der Hand des technischen Leiters der Ausgrabungen, des Regierungsbau- 

meisters Krencker. Hinsichtlich der einheimischen Bezeichnungen und mancherlei Angaben uber Sitten und Gebrauche des 

Volkes wurde das Manuskript freundlichst seitens des Oberleiters der Expedition, Prof. Dr. Littmann, einer Durchsicht 

unterzogen. Der Direktor am Kgl. Museum fur Volkerkunde zu Berlin, Prof. Dr. v. Luschan, der die Arbeit auch sonst 

durch verschiedene Hinweise forderte, stellte vor allem zur Vervollstandigung des Schlufikapitels uber kirchliche Gerat- 

schaften in entgegenkommender Weise eine Anzahl Aufnahmen von Gegenstanden der ihm unterstehenden abessinischen 
oammlung zur Verftigung. 
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Erster Abschnitt. 

Bautechnische Einzelheiten. 

I. Kniippelbau. 

Als einfachste und bcscheidenste Art findet eine wohl am besten mit Gestriipp- oder Kniippelbau zu bezeich- 

nende Bauweise fiir armliehe Verhaltnisse und unteigeordnete Zwecke weitverbreitete Verwendung. 

In eine etwa fufitief aufgeworfene Rinne werden als Grundbestandteil der zu 

bildenden Wandung in unregelmaCigen Abstanden von ungefahr 20—25 cm lat.tenstarke 

Kniippel eingesetzt, je nach der beabsichtigten Festigkeit hin und wieder untermiseht mit 

kraftigeren, armstarken Baumen oder Asten, wie die Natur sie bietet. Den Querverband 

schaffen moglichst lange Knuppel oder Stangen, die in einer oder mehr Hohenlagen auf 

jene vermittelst schmaler Lederstreifen oder diinner Ruten horizontal aufgebunden oder 

auch bisweilen zwischen ihnen hindurchgeflochten werden. Bei starker Kriimmung der 

Wandungen bilden diesen Horizontalverband Bambus- 

rohre oder aus Gerten gedrehte Wiilste. Das so ent- 

standene Netzwerk wird in verschiedener Weise aus- 

gefiillt: Durch ein dichtes Flechtwerk dornigen Ge- 

strupps, welches meist lange seine Blatter festhalt, in 

jenen Fallen, wo es weniger auf einen Schutz gegen 

die Witterung als gegen neugierige Blicke oder auf 

eine einfache Abgrenzung oder Umwehrung ankommt 

(Abb. l). Etwas besseren Schutz bietet schon die 

zweite Art, bei der das Gerust auSenseits mit einer 

dicken, lotrecht hangenden Lage Steppengras iiberzogen 

Abb. 1. Flechtwerk einer wird (Abb. 2). Drittens wird die ganze Wandung 

Umwehrung. durch lotrecht dicht nebeneinander, auch mehrreihig 

hintereinander gestellte Bambusstabe geschlossen 

(Abb. 3). Diese wie endlich die vierte und beste Anordnung ebenfalls lotrecht nebeneinander gestellten und dichtverfloch- 

tenen, langastigen Gestriipps (Abb. 4 und 27) wird gern noch durch einen Lehmverputz gedichtet. 

Einen dichten Anschlufi an den Erdboden fiihrt die Wiederan- 

fullung der ausgehobenen Furche herbei. Die obere Endigung der Wan¬ 

dungen bleibt bei Umwehrungen in ihrer ganz willktirlichen Form 

unbeschnitten stehen. Die Huttenwande dagegen werden zu einer gleich- 

mafligen Hohe, die 2 m kaum jemals zu tiberschreiten scheint, vielfach 

aber urn ein betrachtliches darunter bleibt, abgestutzt und zu oberst 

nochmal zusammengefaflt durch einen kraftigen, aus schmiegsamen 

Ruten gedrehten Wulst, welcher zugleich das Auflager des Daches' abgibt. 

Aufier einer schmalen Tiiroffnung von ganzer Wandhohe finden sich 

Durchbrechungen der Wande nicht vor. 

Abb. 5 zeigt, wie bei einem Hiittchen leichtester Bauart lange 

diinne Bambusstabe in die Wandung eingefugt sind und gleich von alien 

Seiten zu einer Mittelspitze als Dachtrager zusammengebogen werden. 

Bei den solideren Bauweisen ist die Dachkonstruktion selbstandiger und 

jener der Massivbauten gleichgeartet. Ihr wird ein besonderes Kapitel 

weiterhin gewidmet sein. 

Abb. 2. Huttenwand aus 

Steppengras. 

Abb. 3. Huttenwand aus Bambusstaben. 
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Abb. 4. Huttenwand aus Gestrupp. 
Abb. 5. Hiitte aus Bambusstabcn, im Bau. 

II. Massivbau. 

Nicht die geringste Spur der hochentwickelten Steinmetztechnik des alten aksumitischen Reiches, von der der vor- 

aufgehende Band dieses Y\ erkes Zeugnis ablegt, ist in der heutigen Steinbauweise Nordabessiniens mehr wiederzufinden 

Nicht nur die Fahigkeit, Quadersteine sauber zu behauen — von bildhauerischen Kunsten ganz zu schweigen — ist offenbar 

vollig abhanden gekommen, man scheint nicht einmal die einfachsten Werkzeuge mehr 

zu besitzen, um das rohe Steinmaterial lagerhaft herzurichten; vielmehr sucht man es 

sich aus dem unermefllichen 

Vorrat der Natrui moglichst 

passend aus. Ja noch mehr, 

die Gleichgtiitigkeit geht so 

weit, dafi man nicht einmal 

sich die lose herumliegenden 

alten Quaderreste zunutze 

macht; nur ganz ausnahms- 

weise, wie bei dem Stufen- 

sockel der Zionskirche in Ak- 

sum, diirften in neuerer Zeit 

solche bei Neubauten Ver- 

wendung gefunden haben; in 

je hoheres Alter man hinauf- 

Abb. 6. Herbeischaffen des Bauholzes. Steigt, desto ausgiebiger ist Abb. 7. Wacholder (Juniperus procera). 

dies jedoch der Fall gewesen. 

Dies Verhalten wirkt bei dem ungeheuren Steinreichtum des Landes um so auffalliger, wenn man in der Verwendung 

des Holzes, trotz dessen aufierordentlicher Knappheit und miihseliger Verarbeitung, den entgegengesetzten Weg verfolgt 

sieht. Zwar ist von jener uberreichen Anwendung in der alten Bauweise heute auch nicht mehr die Rede, aber doch zeigen 

Balken und Bohlen, wo sie verbaut werden, ganz iibertriebene Querschnittsabmessungen, die nur dadurch zu erklaren sind, 

dafi es wieder an geeigneten Werkzeugen zur Teilung des meist aufierordentlich harten 

Holzes fehlt; wenigstens scheint man fur seine Bearbeitung den Gebrauch der Sage 

noch nicht zu kennen und sich auf den des Beiles, mit dem aufierst saubere Leistungen 

erzielt werden, zu beschranken. Darauf deutet die Oberflachenerscheinung hin (vgl. 

z. B. Abb. 164), die gelegentlich, bei schwarzlicher Altersfarbung, ganz den Eindruck 

gehammerten Eisens her - 

vorruft. Balkenquer- 

schnitte bis zu 30 x 30 

cm konnten beobachtet 

werden, solche von ilber 

20 X 20 cm bilden die 

Regel, wahrend Langen 

nur bis reichlich 5 m 

gemessen wurden. Dabei 

mufi jedef einzelne Bal¬ 

ken auf menschlichen 

Schultern oft stunden- 

weit durch bergiges Land 

Abb. 8. Kandelaber-Euphorbie. herbeigeschleppt werden Abb. 9. Schirmakazien. 
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und erfordert einen ganzen Schwarm kraftiger Leute, die sich fortgesetzt ablosen und durch ununterbrochenen taktmafiigen 

und eintonigen Gesang (Anruf der Maria u. a.) die Arbeit zu erleichtern suchen (Abb. 6). Uber die Lust und Fertigkeit in der 

Bearbeitung des Holzes, die bis zu reichem kerbschnittartigen Schmuck sich steigert, werden noch spater einige Andeu- 

tungen und Belege zu geben sein. Das Bauholz soil in erster Linie dem Wacholderbaum (Juniperus procera) und der Kande- 

laber-Euphorbie entstammen, ferner der Schirmakazie und einer Zedernart (Cordia abessinica). Die Abbildungen 7, 8 und 9 

mogen einige dieser Baumarten wiedergeben. Die teilweise ganz auflerordentliche Harte mufiten wir bei dem Versuche 

erfahren, in die Deckenbalken der Zionskirche kraftige schmiedeeiserne Spiegelhaken einzuschlagen, den die Eisenharte 

des Holzes ganzlich mifigliicken liefi. Sie wird ferner erwiesen durch den Umstand, dafi manche, gewifi Jahrhunderte alte 

und viel benutzte Kirchtiirschwellen keine Spur von Abnutzung erkennen lassen. 

Dem Staub, Schmutz und Wetter wenig ausgesetztes Holzwerk nimmt oft eine schone tief rotbraune Farbung an. 

1. Fundierung und aufgehendes Mauerwerk. 

Von einer eigentlichen Fundierung der Hauser ist nicht die Rede. Sie kann auch entbehrt werden, da weder starke 

Lasten auf den Grund zu iibertragen sind, noch durch Grundwasser und Frost Gefahren drohen. Ein kleiner Graben von 

wenigen Dezimetern Tiefe nimmt, wenn nicht Kelleranlagen grofiere Tiefe verlangen, das untere Ende der Mauern auf. 

Abb. 10. Herbeischaffen der Bausteine. Abb. 11. Herbeischaffen des Wassers: Tragen der vollen Kruge. 

Das Mauerwerk selbst ist fast durchweg sehr diirftiger Art. Das Steinmaterial findet sich, wie schon angedeutet, 

auf den nachsten Strafien und Feldern, von wo es, vielleicht unter einer gewissen oberflachlichen Auswahl etwas lagerhafter 

gebildeter Stiicke von Jungen und Mannern aufgelesen und in kleinen flachen Korbschalen oder, wenn es etwas grofiere 

Sterne sind, auch einzeln auf dem Kopfe herbeigeschleppt wird (Abb. 10). Den Mortel bildet der umliegende oder aus den 

Fundamentgraben ausgehobene Erdboden, dem bisweilen Lehm und Stroh beigemengt wird, besonders fur den an Innen- 

und Aufienflachen der Wande immer gleichzeitig mit der Aufmauerung ausgefiihrten 

Verputz. Dafi dieser unter dem Einflufi von Regen und Sonne sehr bald spurlos 

wieder verschwunden ist, darf daher nicht weiter wundernehmen. Soweit die Wand 

nicht durch uberhangende oder vorstehende Teile ausgiebig geschtitzt ist, werden 

selbst die Fugen noch tief ausgewaschen. 

Nur in Ausnahmefallen wird oder wurde in 

fruherer Zeit auch Kalk und sogar ein angeb- 

lich einheimischer nattirlicher Zement ver- 

wendet, wie z. B. in Aksum an der Zions¬ 

kirche und ihren Nebenbauten (vgl. z. B. Abb. 

49 u. 222). Wo und wie dieser gewonnen 

wird, ist uns unbekannt geblieben. 

Die Wasserbeschaffung, haufig eine 

sehr schwierige Frage, liegt in Aksum aus- 

schliefllich den Frauen und Madchen ob, die 

es in tonernen Kriigen auf dem Riicken her- 

beischleppen (Abb. II u. 12), wahrend man in 

Adua auch Knaben und Manner damit be- 

schaftigt sieht. 

Wie in weit ausgedehnterem Mafie in 

alterer Zeit wird hin und wieder auch heute 

Gesinv? eS°nd?rS bei zwe!fieschossigen Anlagen in Hohe des Obergeschofifufibodens, der Aufienputz durch weit vorgekragt 

se aus unnen, in einer oder mehreren Schichten verlegten Steinplatten zu schiitzen gesucht (z. B. Abb. 158). Ebens 

Abb. 12. Herbeischaffen des Wassers: 

Iragen der leeren Kruge. 
Abb. 13. Schichtung und Abdeckung 

des Mauerwerks. 
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bildet ein solcher Plattenbelag, der durch kleine aufgesetzte Belastungsmauerchen vor dem Herunterkippen bewahrt wird, oft die 

obere Abdeckung freistehender Hofmauern und stets die der Umfassungsmauern flacher, erdgedeckter Hauser (Abb.13 u. 158). 

Die in alter Zeit durch die sogenannte Affenkopf- 

konstruktion — ein in Schichthohen von 50—60 cm in 

die Mauer horizontal eingelegtes Balkenriegelwerk (vgl. 

das Nahere hieriiber in Band II, Absch. A, Kap. I, e, la) — 

bedingte Abgleichung des Mauerwerks ist auch heute noch 

in ihren Nachklangen kenntlich. Doch sind die Schichten 

von sehr ungleicher Hohe und folgen gern einer ganz 

unregelmafiig steigenden und fallenden Linie (Abb. 13), 

die eigentlich um so auffalliger ist als sie zweifellos auf 

der ublichen Technik des Mauerns beruht. Der Maurer 

hockt auf der Mauer selbst und schichtet Mortel und 

Steine vor sich in so hoher Schicht, als ihm in dieser 

Stellung bequem erreichbar bleibt, allmahlich vor dem 

Fortschreiten seiner Arbeit immer weiter zuriickweichend 

(Abb. 14). In dieser Art des Baubetriebes in Gemein- 

schaft mit der grofien Unvollkommenheit des Steinver- 

bandes sind die schon fur ganz kleine Hauser sehr bedeutenden Mauerstarken begriindet. Als das Mindest- und zugleich 

iiblichste Mafi wurde 60 cm festgestellt, nicht selten steigt es jedoch bis 90 cm und dariiber. Baugeriiste sind, wie bei der 

Knappheit des Holzes sehr erklarlich, unbekannt und ebenso scheinbar Leitern. Ein an die Mauer gelehnter krumm 

gewachsener Baumstamm bietet mit seinen Astansatzen geniigende Moglichkeit, die unbedeutenden Hohen zu erklimmen. 

Tiir- und Fensteroffnungen im Mauerwerk werden fast ausnahmslos durch 10—20 cm starke Holzbohlen iiberdeckt, 

die in ganzer Mauertiefe stumpf nebeneinander gelegt werden und nur ausnahmsweise noch die alte Uberkammung auf- 

weisen durch die sogenannten »Affenkopfanker«, das sind Balken- 

enden, welche die in der Wand liegenden Langsholzer mit Ver- 

kammung quer iibergreifend verbinden und mit ihren aus der Wand- 

flache innen und auBen vortretenden rechteckig oder rund ge- 

schnittenen Kopfen der Wand ihr charakteristisches Geprage geben 

(Abb. 15). 

Uberwolbung wurde nur ganz vereinzelt bei einigen schmalen 

Offnungen beobachtet, z. B. an der Zionskirche in Aksum (Abb. 16), 

demHause des Bascha Garazgier in Adua (vgl. den Text zu Abb. 123) 

und an dem neuen Wohnhause des Dagazmac in Aksum (vgl. Abb. 

128). Das letzte Beispiel zeigt, wie kein Lehrbogen, sondern eine 

Steintrockenpackung die Hilfskonstruktion abgibt. 

Jene Uberlagsbohlen der Fenster und Tiiren werden bei besse- 

ren Gebauden von rechteckigem Grundrisse, selten bei solchen mit 

runden Wanden, gern als durchgehende 

Holzverankerungen ringsherum ge- 

ftihrt, aufien und gelegentlich auch 

innen. Es folgt daraus, dafl die Sttirze 

aller Offnungen eines Geschosses in 

gleicher Hohe zu liegen pflegen. Haufig 

freilich befinden sich die Tiiren in 

einer tiefen und breiten Nische oder 

zwischen zwei stark vortretenden 
Abb. 16. Uberwolbte Tiir- und Fensteroffnungen an der 

Zionskirche zu Aksum. 
Abb. 15. Turuberdeckung in der antenartigen Wandpfeilern; dann ist 

Zionskirche zu Aksum. dje uberdeckung dieser Nische in den 

Holzring einbezogen und die Tiir wird 

darunter mit einem eigenen Sturzholz iiberdeckt. In alien Fallen, in denen ein solcher Bohlenkranz nun iiberhaupt vor- 

handen ist, wird er auch meist von einem zweiten, dicht unter dem Dache im vollen Mauerwerk gelegenen begleitet. 

Einzelne Teile der AuBenwande sind bisweilen, wie scheinbar meist die ganzen Innenraume, in WeiB, seltener auch 

in gelben oder roten Tonen getiincht. Von vereinzelten Kritzeleien abgesehen, sind uns Wandmalereien, wie sie fast in jeder 

Kirche vorhanden sind, in Privathausern nicht aufgestofien. 

2. Treppen. 

Treppenstufen pflegen in primitiver Art auf vollgemauertem Unterbau angelegt zu werden und zwar in der Regel 

auBen mit geradem, seltener im Gebaudeinnern mit gebrochenem Laufe. Nur ausnahmsweise zeigt sich bei grofieren Treppen 

auch das Bestreben, den Raum darunter auszunutzen, zu welchem Zwecke dann die oberen Steinstufen wohl auf eine Brucke 
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aus bogenformig gewachsenen, ansteigend verlegten Rundholzern wie auf eine flache Gewolbetonne aufgesetzt sind (vgl. 

Abb 98). Stattlichere Freitreppenanlagen weisen einige der alteren Kirchen auf, aber auch unter ihnen besteht nur jene 

jm Yorhofe der Zionskirche von Aksum aus groBen, sauber gearbeiteten Stufenquadern, die vermutlich alten Bauten ent- 

stammen (vgl. Abb. 216). Sonst werden die Trittstufen allgemein mit leidlich plattigen, jedoch ganz unbearbeiteten Steinen 

belegt Selbst diese sind meist so klein, dafi deren mehrere erst eine wenn auch nur winzige Stufenflache zu bedecken vermogen. 

Holztreppen scheinen ebensowenig wie Leitern vorzukommen. 

UnregelmaBige Steinplatten wurden vereinzelt auch wohl in den Vorhofen der Kirchen im AnschluB an Freppen 

als Fufibodenbelag angetroffen. 

3. Freistehende Stiitzen und Dach-Tragekonstruktionen. 

Freistehende Stiitzen aus Stein, wie sie in alter Zeit neben solchen aus Holz aufierordentlich haufig waren, sind nicht 

mehr zu entdecken, weder jene aus Quadern noch die aus kleinsteinigem Mauerwerke. Hochstens waren hierher noch jene 

breiten und verhaltnismaBig kurzen Mauerstreifen zu rechnen, welche bei den nur seltener anzutreffenden Gebauden mit 

Satteldach wohl an Stelle einer vollen 

Giebelwand iiber Traufenhohe stehen 

und den Dachpfetten als Auflager dienen 

(vgl. Abb. 168). 

Eher schon finden sich noch 

Beispiele aus mittelalterlicher Zeit: So 

die vier machtigen Pfeiler im >>Heiligen« 

der Zionskirche zu Aksum, die freilich 

mit der ganzen Kirche portugiesischen 

Bauleuten zugeschrieben werden mtis- 

sen. Abessinischen Geistes ist an ihnen 

jedoch die eigenartige Sicherung des 

Kopfes durch einen verkammten Mauer- 

lattenkranz (Abb. 17). 

Wo es heute in etwas weiter 

gespannten Raumen Dach oder Decke 

noch besonders zu stiitzen gilt, werden 

dazu schlank gewachsene, abgeschalte und mit dem Beil ein wenig geglattete, aber noch naturrunde Baumstamme benutzt. 

Das Zopfende wird einfach in den Boden eingegraben, das Wurzelende unter Benutzung seiner natiirlichen Verdickung zu 

einer seitlich abgeplatteten breiten Keule bearbeitet, auf deren etwas eingesattelter Oberflache 

der Rundholzunterzug ein gegen Abgleiten gesichertes Auflager findet (Abb. 18) *). Dieses 

Auflager mufi reichlich breit bemessen sein, da auf ihm die beiden einander fortsetzenden Teile 

des Unterzuges ohne irgendwelchen ordnungsmafligen Holzverband lediglich sich lang fiber - 

greifend lose nebeneinander gelagert sind. Irgendwelche gegenseitige Verbindung durch Nageln, 

Verschniiren oder ahnliches, wird, scheint’s, nicht weiter erforderlich erachtet. 

Doch findet sich neben dieser einfachsten auch eine mehr zimmermannsmafiige Aus- 

fiihrung gelegentlich vor: Die in ganzer Flohe etwa gleichstarkeri Holzstiitzen tragen einen 

bohlenformigen, flachgelegten Holm, der zugleich Pfette fiir das Dach ist. Die Stofie der ein- 

zelnen Bohlen sind als einfaches, gerades Blatt ausgebildet und durch seitlich angenagelte 

schwachliehe kleine Bandeisen notdfirftig gesichert (Abb. 19). Abb. 19. Uberblattete Unterzuge. 

Abb. 17. Pfeilerkopf mit Mauerlattenkranz. 

4. Dach- und Deckenkonstruktionen. 

Die vorherrschende Dachform in jenen Ortschaften Nordabessiniens, die wir beriihrten, ist unzweifelhaft das stroh- 

gedeckte Kegeldach, welches aufier fiber dem gewohnlichen kreisrunden Gestrfipp- oder Steinhause mit Vorliebe auch fiber 

quadratischem GrundriB verwendet wird. 

Die weniger gebrauchliche, langlich-rechteckige Grundrifiform tragt entweder ein ebenfalls in Stroh gedecktes Sattel¬ 

dach teils mit beiderseitigem Giebel, teils — wie bisweilen bei kirchlichen Gebauden -— mit einem Giebel im Westen und 

halbkegelformiger Abrundung fiber dem Allerheiligsten im Osten, oder aber ein flaches Erddach. Wahrend das Strohdach 

vermutlich der Schwierigkeit einer dichten Firsteindeckung wegen nur selten auftritt, wird das Erddach gelegentlich auch 

auf quadratischer und ganz vereinzelt auf kreisrunder Grundfltiche angewendet. Im ganzen scheint aber weniger Zweck 

und Grundgestalt der Gebaude als der Ortsbrauch den Ausschlag ffir die Deckung zu geben: AuBer der Zionskirche und ihren 

Nebenbauten gibt es in Aksum kein flaches Dach; im benachbarten Adua halten sich Erd- und Strohdach wohl nahezu die 

age; hinzu kommt hier noch eine eigenartige Verbindung beider Dacharten (vgl. Abb. 115). Im alten Kloster Debra 

') Vgl. Ftilleborn, S. 255: Die Temben in Uhehe mit ihrer ganz gleichen Stiitz- und Dachkonstruktion. NB. Die genauen Titel der im Text 

den Fufinoten angezogenen Literatur finden sich in einem besonderen Anhang am Ende des Bandes. 

Deutsche Aksum-Expedition III. 



10 Erster Absclinitt. Bautechnische Einzelheiten. 

Damo endlich herrscht fast ohne Ausnahme das flache Erddach, ein Umstand, der in Verbindung mit anderen Anzeichen 

darauf hinzudeuten scheint, dafi diese Bauart in alter Zeit iiberhaupt die vorherrschende war. Wie bevorzugt sie bisweilen 

ist, zeigt die gewaltsame Verwendung eines Erddaches iiber dem sargdeckelformigen Dachstuhl des Mittelschiffs der Kloster- 

kirche von Debra Damo (vgl. Bd. II, Abschn. F, Kap. I), oder auch die Umhiillung einer kegelformigen Decke durch 

einen gemauerten flachgedeckten Zylinder, wie sie der in Abb. 157 dargestellte Schnitt eines Kirchentors in Adua zeigt 

a) Das Strohdach. 

Die im allgemeinen etwa 1 : 1 bis I : I x/2 geneigte Dachschale ruht zu unterst 

scheinbar ohne weitere feste Verbindung einfach auf der Krone der Auflenwand auf. 

Bei kleinen Baulichkeiten mit Satteldach tragt den First eine aus starken Rund- 

holzbalken gebildete Pfette, die auf den Giebelwanden oder den an ihrer Stelle errichteten 

Mauerpfeilern ihr Auflager hat. 

Bei kreisrundem Grundrifi stiitzt den zur Spitze zusammengeschrumpften First 

eine Mittelstutze, sozusagen ein Kaiserstiel, ■ der entweder bis auf den Boden hinunter- 

reicht, oder aber durch einen Spannriegel abgefangen wird, welcher in Hohe der Aufien- 

mauerkrone auf innen vorgelegten starken Wandpfeilern aufruht (Abb. 20). Fur diesen 

Spannriegel, ob behauen oder unbehauen, ist eine stets nach oben mehr oder weniger 

stark durchgebogene, sich der Auflagerlast entgegenspannende Gestalt, die ein auffalliges 

statisches Gefiihl verrat, charakteristisch. Uber den Firststiel, der aufien ein gutes Stuck 

iiber das Dach hinausragt, ist eine kraftige kreisrunde Holzscheibe geschoben, auf der 

die ganze Dachschale ihr oberes Auflager findet *). 

Abb. 20. Dachunterstiitzung durch Spann- Freitragende Langen in der Dachkonstruktion von mehr als 4 m scheinen nicht 

riegel und Firststiel. Gez. D. Rrencker. beliebt zu sein. Bei etwas grofieren Hausern wird es daher schon erforderlich, Zwischen- 

unterstiitzungen zwischen Traufe und First einzuschieben. Doch diirfte deren Zahl nur 

bei einigen besonders grofien Kirchen iiber eine einzige hinausgehen. Diese Unterstiitzung tibernehmen bei mehrrau- 

migen Grundrissen nach Moglichkeit die Zwischenmauern unmittelbar, oder indem sie eine Plolzpfette tragen, mittelbar. 

Bei einraumigen Rundhausern ruht die mittlere Holz- 

pfette auf einem Holzstiitzenkranz (Abb. 21) und 

mufi deshalb nach dem Radius des Kegeldaches 

geschnitten sein. Um dieser Unannehmlichkeit aus- 

zuweichen, wird daher die kreisformige Holzpfette 

moglichst durch ein massives Mauerchen ersetzt. Nur 

bei grofien Gebauden mit ringformiger Raumgliede- 

rung, den Kirchen, kann diese Mauer von unten 

herauf aufgefuhrt werden. Die iibliche Grundrifiform 

des besseren Wohnhauses in Aksum und auch zum 

Teil in Adua zeigt aber einen von kreisrunder Aufien- 

mauer umschlossenen quadratischen Mittelraum (vgl. 

Abb. 118). Hier wird regelmafiig das Quadrat durch 

einen in Hohe der Aufienmauer aufgelegten Bohlen- 

belag, der iiber dem Mittelraum nach dem ihm ein- 

beschriebenen Kreise ausgeschnitten ist, abgedeckt 

und darauf mit gleichem Durchmesser im Lichten 

eine kleine tamburartige Mauer gesetzt, welche das 

Dach in der gewiinschten Weise unterstiitzt. Abb. 22, 

ein Neubau, dem das Dach -selbst noch fehlt, zeigt 

dieses Mauerchen deutlich von aufien, wahrend 

Abb. 23 die Innenansicht einer solchen Konstruk- 

tion gibt. 

Eine dreifache Zwischenunterstiitzung zeigt das 

Dach der Kirche Enda Sellase zu Adua: Zwischen 

der ringformigen Trennungswand der beiden inneren 

Umgange und dem Tamburaufbau auf dem quadrati¬ 

schen Allerheiligsten ist eine verhaltnismafiig kom- 

plizierte Holzpfettenkonstruktion nach der Darstel- 

lung in Abb. 24—26 eingeschoben. 

Der Traufeniiberstand der Dacher wird zum 

moglichsten Schutze des mangelhaften Mauerwerks Abb. 21. DeckenunterstUtzung durch Holzsttttzenkranz mit mittlerer Pfette 

reichlich bemessen. Haufig wachst er sich, wenn an und durch Firststiel. Aksum. 

') Vgl. Fiilleborn, S. 376 fF. Dachkonstruktion bei den Kondeleuten. 
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Abb. 23. Mittlere Dachunterstiitzung durch kreisrundes Mauerchen 

liber quadratiscbem Mittelraum. Aksum. 

die Aufienwand sich Treppenaufgange, Tiirvorbauten, ja 

nze Umgange in halber Hohe anlehnen, zu malerischen 

Schleppdachern aus. Um diesen die erforderliche Unter- 

stutzung zu geben, werden unter Vermeidung von lot- 

recht auf den Boden gesetzten Pfosten oder Stangen 

knuppelartige Streben schrag gegen die Mauer gespreizt, 

wobei nach Moglichkeit aus ihr vortretende Bauteile, wie 

die vorerwahnten Plattengesimse, oder besonders ein- 

gefiigte Kragsteine dem FuBende sicheres Auflager geben 

(vgl. Abb. 119). Stets findet sich diese Anordnung auch 

bei Uberdeckung der quadratischen Grundrisse durch ein 

Kegeldach, dessen 

horizontal durch- 

laufende Traufe 

naturgemafi an 

den Mitten der 

Seiten besonders 

weit ausladt (vgl. 

Abb. 136). 

Die Dach- 

schale selbst ent- 

halt in ihrer ein- 

Abb. 22. Neubau ohne Dach. fachsten Form 

drei Hauptbe- 

standteile: Erstens eine mehr oder weniger dichte Lage von der Spitze zur Traufe verlaufender Kniippel, die in leidlich 

regelmafligen Abstanden verlegt sind, haufig aber auch buschformig sich mit ihrem Geast verschlingen. Um ihnen Zu- 

sammenhalt zu geben, werden zweitens unter- wie oberseits wagerecht diinnere Kniippel, Bambusrohre oder aus Stroh 

gedrehte Wiilste in ziemlich regelmaBigen Abstanden mittelst weidenartiger Ruten oder ganz schmaler Lederstreifen 

unter- und aufgebunden. Ein ebensolcher, nur dickerer Wulst fafit die freien Enden der Kntippelsparren nochmals auf der 

Oberseite des Traufeniiberstandes fest zusammen (vgl. z. B. Abb. 161). Drittens wird auf das so entstandene Netzwerk 

oberseitig eine etwa 20—30 cm dicke Strohschicht aufgebracht (Abb. 27). 

In alien einraumigen Rundhausern und auch in den ringformigen Umgangen der 

Kirchen pflegt die Unterseite des Daches auch zugleich die Decke des Raumes zu sein. 

Wo man daher, wie besonders bei den Kirchen, eine etwas grofiere Sorgfalt iiberhaupt 

auf die Bauausfiihrung gelegt hat, ist auch den Decken, d. h. Dachunterseiten, mit 

einfachen Mitteln zu reizvoller Wirkung verholfen. Abb. 28 zeigt eine derartige Unter - 

ansicht: Die Teile 1 sind die tragenden 

Pfettenbalken; quer dariiber strecken sich 

j'J. ' ' jr k •> i von oben nach unten die mit kleinen 

/ Zwischenraumen verlegten Kniippel oder 

ill*%' Bambusstabe (2), die in ziemlich gleich- 

jig j maCigen Abstanden durch breitere, brett- 

M artig aufgespaltene und gelegentlich noch 

ky durch weiBen Anstrich scharfer betonte 

~ Kniippel (3) in Felder gegliedert werden. 

.ItiiN* Darunter der Ouerverband durch die Rei- 

hen der Strohwulste (4), von denen einzelne 

(5) durch Umwicklung mit farbigen Stoff- 

bandern in der Zusammenstellung WeiB- 

Schwarz-Rot oder Blau-Weifi-Rot deko- 

rativ hervorgehoben sind. 

Bei der sorgfaltigsten Art der Aus- 

fiihrung, wie sie z. B. Abb. 21 u. 29 zeigen, 

werden die lotrechten, sparrenartigen Holzer 

von leidlich sauber gearbeiteten, im Durch- 

schnitt 5 bis 10 cm breiten Brettern gebil- 

det, die sich infolge der Kegelform des 

Daches nach oben verjiingen und zwischen 

aich nur gerade so viel Raum lassen, dafi das 

. Bindematerial, welches unterseits die Stroh- 
Abb. 25. Aufgen. u. gez. D. Krencker. Abb. 26. Aufgen. u. gez. D. Krencker. , , ,. TT... r.. , 

Abgefangene Zwischenunterstutzung liber dem »Heiligen« der Kirche Enda Sellase zu Adua. wulste, oberseits die Holzer fur die Stroh- 
(Vgl. 4. Abschn. Kap. Ill, 2.) deckung halt, hindurchgestecktwerden kann. 

Abb. 24. Aufgen. u. gez. D. Krencker. 
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Abb. 27. Konstruktion eines Kegeldaches. Phot. E. Littmann. 

Das eigentliche Dachdeckungsmaterial ist 1—2 m langes Steppengras, dessen Eigenschaften etwa unserem Stroh 

zu entsprechen scheinen (Abb. 30). Die Eindeckung ist bald liiderlich in wiisten Btischeln oder so lose ausgefiihrt, daB um 

Halt zu gewinnen, noch Stangen dariiber gebunden werden 

mussen, bald glanzt sie in so sorgfaltiger Gleichmafiigkeit und 

ist die Flache so sauber nachgeschoren, dafi das ganze Dach 

einen tadellos glatten, silberflimmernden Kegel bildet. Seltener 

. ist eine Art der Eindeckung mit deutlich hervortretenden 

ringformigen Schichten (Abb. 31). 

Bei gut gebauten Hausern wird der Traufenrand dicbt 

an dem obenerwahnten, aufgelegten Strohwulst in gleichmafiig 

sauberer Linie abgeschoren, so dafi dieser, noch durch farbige 

Stoffumwicklung geziert, auch als Schmucksttick die Traufen- 

linie betont (Abb. 161). Eigenartig ist, wie bei einem teilweisen 

Schleppen des Daches die eigentliche Trauflinie noch einige 

Meter weit sauber geschoren in die defer hinunterschieflende 

Dachflache hineinlauft (vgl. Abb. 119). Eine technische oder 

praktische Notwendigkeit dieser Anordnung war nicht er- 

sichtlich. Fiir gewohnlich lafit man aber die Strohenden, wie 

es der Zufall fiigt, hangen, nicht selten zeigt sich sogar der 

unterste Ring entgegen dem sonst iiblichen Verfahren mit nach 

unten hangenden Zopfenden eingedeckt, so dafi die Traufe ein 

besonders zottiges Aussehen erhalt. Man scheint daran sogar 

ein gewisses Gefallen zu finden, da selbst bei sonst sorgfaltigst 

ausgefiihrten Dachern die unteren Enden der Sparrenknuppel 

in ganz willktirlicher oder nur sehr wenig zugestutzter Lange 

unter der sauber geschorenen Strohtraufenlinie hervorstehen. 

Praktisch konnte damit vielleicht eine Verteilung des Tropfen- 

falls auf eine grofiere Erdflache beabsichtigt sein. 

Von besonderer Wichtigkeit ist endlich die Eindeckung 

des Firstes. Wahrend sie bei den Satteldachern nur als hochst 

unvollkommen bezeichnet werden kann (wohl ein Anzeichen, 
dafi diese Dachform nicht die eigentlich einheimische ist), hat sie in der Spitze der Kegeldacher sogar die Entwicklung 

eines besonderen Schmuckstuckes, meistens des einzigen am ganzen Gebaudeauflern, herbeigefiihrt. An dem mit zuge- 

spitztem Ende iiber das Dach herausragenden Kaiserstiel der Dachkonstruktion werden ringsum Strohbuschel mit fester 

Umschnurung so angebunden, dafi sich ihre unteren Enden facherformig in weicher Biegung auf das Dach schmiegen. 

Hier werden sie medergehalten durch einen aufgelegten festumschniirten dicken Strohwulst, der mit einigen Steinen belastet 

1st. Die oberste Spitze aber wird, von armlichen Hiitten abgesehen, gegen das Eindringen des Wassers ndch besonders 

gesichert durch einen ubergestulpten gebrannten Tontopf von fast kugelformig bauchiger Form mit oder ohne Henkel. 

Unterhalb von ihm sitzt bisweilen noch ein besonderes Stuckchen Tonrohr, jedoch weder gleichen Durchmessers noch 

iiberhaupt mit dem Topf dicht zusammenschliefiend (vgl. Abb. 94). Bei besseren Gebauden wachst sich der Topf zu einer 

zweiteiligen phantastischen Bekronung aus (Abb. 32 u. 33). Das untere Stuck besteht wieder aus einem Rohrende, jedoch 

mit breiter, ausgezackter und bisweilen rippenbesetzter Scheibe. Wahrend es sich unten fest auf die Strohumwicklung des 

Holzstieles prefit, steht dariiber, stumpf aufgesetzt oder nur ein wenig iibergreifend und nur durch den noch hinein- 

reichenden Holzstiel gehalten, ein mit unregelmafligen, dichten Reihen stachelformiger Auswiichse besetzter Kopf, aus 
dem ein durch zwei bogenformige 

Aste gestiitzter und in ein Kreuz 

auslaufender Stiel herauswachst. 

Die Hohe des ganzen, rot oder 

gelb gebrannten Tonaufsatzes ist 

sehr verschieden, durchschnittlich 

diirfte sie vielleicht 80 cm betra- 

gen bei einem untersten Durch- 

messer von 20—25 cm. Seine Ge¬ 

stalt wechselt, soweit beobachtet 

wurde, auch im Detail nur aufierst 

wenig. 

Die ganze Art der Bekro¬ 

nung soil auf verhaltnismafiig 

sehr kleine Gebiete Nordabessi- 

niens beschrankt sein. Bent hebt 

in seinem Buche (The Sacred City 

usw.) S. 155 hervor, dafi er sie 

10 Csw\ 

Abb. 28. Unteransicht eines Strohdaches. Abb. 29. Unteransicht einer reichgeflochtenen 

Strohdecke. 
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nur in Aksum gesehen habe, wie auch wir. Ganz auffallig verwandte Gebilde kommen dagegen weit entferrit plotzlich 

wieder in Kamerun vor. Abb. 34, die von Herrn Prof. Dr. v. Luschan freundlichst zur Verfugung gestellt wurde, gibt ein 

Beispiel dafiir. Es fehlt hier jedoch der Unterteil mit der 

Scheibe, wahrend das obere Stuck eine noch weit phantasti- 

schere Ausbildung mit Menschen- und Vogelgestalten er- 

halten hat. Man wird vielleicht das bekronende Kreuz der 

abessinischen Form als eine Umbildung der den westafrikani- 

schen Aufsatz abschliefienden menschlichen Gestalt ansehen 

durfen. 
GroGe Haltbarkeit scheint diesen Gebilden iibrigens 

nicht innezuwohnen, denn nur ausnahmsweise findet man 

sie an ihrem Platze 

in unverletztem Zu- 

stande. Ihren trauri- 

gen Ersatz bilden in 

neuererZeit auch hier 

die im ganzen Orient 

weit verbreiteten und 

zu alien menschen- 

moglichen Zwecken 

verbrauchten vier- 

kantigen Petroleum- 

blechkasten. 

Abb. 30. Dachdeckungsmaterial. Ganz abwei- Abb. 31. Verschiedene Arten der Dachdeckung mit Steppengras. Aksum. 

chende Gestalt von 

eigenartiger Schonheit nimmt die Bekronung der Kegeldacher haufig auf kirchlichen Gebauden an. Die Abbildungen 

35—41 zeigen einige zum Teil haufiger wiederkehrende Formen der scheinbar aus Eisen oder Bronze bestehenaen, in 

einzelnen Fallen praehtig vergoldeten Metallscheiben. Die einfacheren von ihnen sitzen mit einer nach unten in zwei 

32. Eindeckung der Spitze eines Kegeldaches. 

Abb. 33* Toneme Bekronung eines Kegeldaches. 

(Eines der beiden aus Abessinien mitgebrachten und dem 

Kgl. Museum fur Volkerkunde zu Berlin iiberwiesenen 

Stiicke.) 
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Abb. 34. Toneme 

Dachbekronung 

aus Kamerun. 

Abb. 35. Bekronung der Kirche der Vier Tiere 

zu Aksum, erganzt aus Abb. 36. 

Abb. 36. Bekronung der Kirche der 

Vier Tiere zu Aksum. Bronze (?) und 

Straufleneier. Heutiger Zustand. 

Abb. 37. Bekronung der Kirche zu 

Debaroa. (Vermutlich Bronze und 

Straufieneier.) 

Abb. 38. Bekronung der Kirche Enda Sellase zu Adua. 

(Bronze ?) 

Abb. 39. Bekronung des Schatzhauses bei 

der Kirche des Erlosers der Welt zu Adua. 

(Bronze ?) 
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Abb. 40. Dachschmuck auf der Zionskirche zu Aksum. 

Vergoldet. 

Abb. 41. Dachschmuck auf dem groflen Schatzhause bei der 

Zionskirche zu Aksum. Vergoldet. 

schaufelformige Lappen auslaufenden Hiilse auf dem schlank und hoch aufschiefienden Firststiel auf; die reicheren pflegen 

aus einem machtigen, mit zierlichen Kugelfransen behangenen Knauf sich zu entfalten. Die Kernflache der Scheibe, die meist 

in Kreuzform durchbrochen ist, wird umkranzt von kleinen Kreuzen und Vogeln, zwischen denen auf langen Drahtenden 

natiirliche oder in Metall nachgebildete machtige Vogeleier (StrauBeneier ?) aufgespiefit sind. Alle diese Teile sind an der 

Mittelscheibe mit kleinen Lappen angenietet. Auffallig ist, dafi die Anzahl der Eier stets sieben betragt. 

Abb. 42 zeigt eine Verbindung von Holz und Metall. Diese Kreuzes- 

form, wie auch die der gleichen Kirche zugehorige von Abb. 39, diirfte wohl 

europaisch beeinflufit sein. Der Vollstandigkeit halber sei noch das ganz 

schlichte Holzkreuz der Abb. 43 hier angeftigt1). Es stammt wie auch die 

Beispiele der Abb. 40 und 41 von flachen Erddachern, denn auch auf diesen, 

wo sie ihrem Urzwecke ganz entfremdet sind und nur noch als Schmuck- 

stuck Wert haben, finden sich die gleichen Bekronungen manchmal ange- 

biacht. Offenbar diesem Zierat zuliebe werden gelegentlich ganze Aufbauten 

geschaffen, als Ersatz fiir den beherrschenden Platz, den er auf dem Kegel- 

dache einnahm (Abb. 44). 

0 Vgl. auch die scheinbar ganz gleichen Holzkreuze von Dabre-Slna und das noch 

einfachere auf einer Kirche zu Galab, abgebildet in den »Publications of the Princeton Ex¬ 

pedition to Abyssinia« by Enno Littmann. Vol. II, S. 57 Abb. 4 und 5 und S. 55 Abb. 2. 

Abb. 42. Dachschmuck 

auf einem Kirchentor zu 

Adua. 

Abb. 43. Holzkreuz auf 

der Klosterkirche von 

Debra Damo. 
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Abb. 44. Aufbau auf der Zionskirche zu Aksum. 

Es scheint, als ob diese reiche und klinst- 

lerische Form der Dachbekronung ein ausschliefi- 

liches Erzeugnis Abessiniens ist; wenigstens ist 

mir ahnliches anderweit nicht bekannt geworden. 

Dagegen besteht ein enger Zusammenhang mit 

einer Gruppe kirchlicher Geratschaften, den Vor- 

tragkreuzen, die ebenfalls in Abessinien eine 

hohe kiinstlerische und selbstandige Ausbildung 

erfahren haben. Im 6. Abschnitt dieses Buches 

wird auf sie noch kurz eingegangen werden. 

Kurz hingewiesen sei hier nur noch auf 

die Bekronung eines indischen Prozessions- 

wagens (Abb. 45), der sich im Museum fur 

Volkerkunde zu Berlin befindet. Hier liegt 

scheinbar derselbe Grundgedanke vor, nur dafi 

die christlichen Symbole vermieden sind: An 

ihrer Stelle winden sich aus einfachen konzen- 

trischen Kreisen schlangenartige Bandformen 

hervor. 

Die Eindeckung des Satteldachfirstes ist 

im Gegensatz zu der liebevollen Durchbildung 

Abb. 45. Bekronung eines indischen 

Prozessionswagens im Kgl. Museum 

fur Volkerkunde in Berlin. 

der Zeltdachspitze aufierst primitiv. Eine dicke Strohlage wird liber den First hiniibergebogen uijd durch aufgebundene 

Stangen und aufgelegte Steinplatten beiderseits festgehalten. Die Enden des Firstes liber den Giebelspitzen betont hin 

und wieder ein kleiner, praktisch wohl bedeutungsloser Holzstiel, der gestaltet ist wie das liber Dach ragende unver- 

kleidete Ende eines Kaiserstiels beim Kegeldach. 

Abb. 46. Balkendecke in Parallel-Uberkragung. Adua. 

b) Das Erddach. 

Die Holzkonstruktion des Erddaches ist der schweren Auflast entsprechend kraftig. Sie besteht entweder ganz aus 

Balken, oder aus Bohlen, oder aus einer Verbindung von beiden. Im ersten Falle, der kunstlosesten Ausfuhrung, sind lauter 

Rundholzbalken dicht nebeneinander gelegt. 

Die zweite Konstruktionsart bedient sich aus- 

schliefilich starker Bohlen, die entweder nach 

Abb. 46 in den Wanden parallellaufenden Lagen 

einander liberkragend oder wechselweise iibereck 

nach Abb. 47 gelagert, die geringe Spannweite 

der kleinen quadratischen Raume, fiir welche 

diese Bauart nur verwandt wird, iiberwinden. 

Im dritten Falle endlich ergeben sich aus der 

gleichzeitigen Verwendung von Rundholz- oder 

sauber vollkantig behauenen Balken als Sparren 

mit dariibergestrecktem Bohlenbelag schon rei- 

chere Konstruktionsmoglichkeiten. Die Sparren 

liegen im Abstand von I/2 bis I m; die Zwischen- 

raume sind jeder fiir sich durch einen starken 

Bohlenbelag geschlossen, der mit Feld um Feld umspringender Schraglage in fischgratenartiger Musterung verlegt ist 

(Abb. 48). Nur ausnahmsweise liegen in besonders kurzen Sparrenfachen die Bohlen parallel oder normal zum Balken. 

Auf die kunstvollste Ausfiihrung eines Daches mit richtigem Dachstuhl, wie wir sie aus altathiopischer Zeit in,der 

Kirche von Debra Damo vorfanden, kann hier nur hingewiesen werden. Das Nahere dariiber findet sich in Bd. II, Abschnitt F, 

Kap. I von Krencker beschrieben. 

Auf diese Holzkonstruktion wird nun die Erdschicht 

aufgebracht, ob unmittelbar oder unter Einfugung einer 

Zwischenlage, mufl dahingestellt bleiben. Auf eine solche 

aus Steinplatten konnte man vielleicht daraus schliefien, 

dafi ein kraftiges Steinplattengesims in entsprechender Hohe 

auch das Mauerwerk abzudecken pflegt. Vereinzelt schien 

eine Gestriippeinlage erkennbar, wie sie bei den syrischen 

Dachern als einzige Zwischenschicht zwischen Balken und 

Erdschlag iiblich ist. 

Die stark mit kleinen Kieseln untermischte Erddecke 

ist in sich von sehr verschiedener Starke, je mehr der Traufe Abb. 47. Bohlendecke mit Eck-Uberkragung. Aksum. 
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zu desto dicker. Denn wahrend die Holzkonstruktion mit flacher Nei- 

gung sattel-, zelt- oder walmdachartig auf deni Mauerwerk gelagert ist, 

wohl um bis zu ihr durch- 

dringendes Wasser noch 

moglichst kraftig abzuleiten, 

fiihrt die Erdschicht dies 

Gefalle auf ein Minimum zu- 

rfick, um der Gefahr, selbst 

mit abgeschwammt zu wer- 

den, vorzubeugen. Diesem 

selben Zwecke diirfte auch 

das in der Regel vorhandene 

kleine Randmauerchen die- 

nen, das dem Wasser nur 

durch kleine Durchlafilocher, 

denen oft dann Abweiser 

entsprechen, Abflufi gewahrt. 

Die vervollkomm- 

netste Durchbildung dieser 

Erddacher zeigen die Ge- 

baude der Zionskirche in Aksum. Ein Estrich aus hydraulischem Kalk oder Zement ersetzt oder iiberdeckt die Erdschicht. 

Er wird offenbar so fest, dafi die Dacher zum Teil eine erhebliche Neigung erhalten konnten (z. B. die der Glocken- 

tiirme Abb. 49). Das Dach der Hauptkirche aber zeigt einen niedrigen Sattel, dessen Flachen am First noch eben, sich 

zur Traufe hin immer starker wellenformig falten, so dafi das Wasser sich sehr schnell in Strahnen sammelt und durch 

die jeder Falte entsprechende Durchbrechung der zum wuchtigen Zinnenkranze ausgebildeten Randmauer hindurch und 

uber einen steinernen Wasserspeier hinweg abfliefit (vgl. Abb. 16 u. 224). 

vb ■ 

Abb. 48. Balken-Boklen-Decke. Abba Llqanos. Abb. 49. Dach aus hydraulischem Kalk. Aksum. 

c) Decken. 

Die Unterseite der Erddacher scheint auch ausnahmslos gleich die Decke der Innenraume zu bilden. Wie man fiber 

die vorbesprochenen Konstruktionen hinaus in alter Zeit noch andere einfache Mittel ffir eine ansprechende Gliederung 

und Bereicherung dieser Decken zur Hand hatte, beweisen die schon erwahnte Decke im Kirchenschiff von Debra Damo 

und die der Kirchenvorhalle in Asmara (Abb. 50). Bei beiden bewirken einfache Latten, die zwischen den Sparren quer unter 

den Bohlenbelag genagelt sind, eine leichte Kassettierung, die in der regelrechten Kassettendecke der Vorhalle in Debra 

Damo ihre reichste Entfaltung gefunden hat (vgl. Bd. II, Abschn. F, Kap. I). 

Sind im allgemeinen Dach und Decke auch bei den strohgedeckten Hausern unzertrennlich, so kommen doch bei 

Abb. 50. Balken-Bohlen-Decke mit Kasettierung aus 

der Kirche zu Asmara. Abb. 51. Kegelformige Balken-Bohlen-Decke. Aksum. 

dieser Bauart auch selbstandige Deckenkonstruktionen vor, und zwar in der Regel bei jenen Rundhausern, die durch ihre 

Raumteilung eine einheitliche Wirkung der Unterseite des Kegeldaches nicht zulassen. Da erhalt dann gern jeder Raum- 

teil oder jede Nische ihre eigene Decke, wobei noch in ein und demselben Bau moglichst verschiedenartige Konstruktionen 

Verwendung finden. Deren Bestandteile bieten freilich nichts Neues weiter, es sind dieselben, die bei den Dachern be- 

sprochen wurden. Den oben wieder ins Rund fibergeffihrten quadratischen Mittelraum eines Hauses schliefit allermeist eine 

kegelformige Flechtdecke ab, ganz nach der Art des unterseits als Decke ausgebildeten Kegeldaches. Abb. 51 u. 52 zeigen 

aber auch, wie sich eine solche Decke aus Balken und Bohlen herstellen lafit. Nischen und kleine unregelmafiige Nebenraume 

Deutsche Aksum-Expedition 111. 
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werden je nach ihrer Bedeutung bald mit winzigen Flecht- 

kegeln, bald mit einfachen Rundholzbalken oder Balken- 

bohlendecken oder unter Verbindung beider Techniken 

iiberdeckt. 

Die Kirche des Abba Llqanos zeigt unmittelbar 

unter dem strohgedeckten Satteldach eine Balkenbohlen- 

decke der gleichen Neigung (vgl. Abb. 42). 

5. Zwischendecken und Fufiboden. 

Abb. 52. Kegelformige Balken-Bohlen-Decke. Schnitt und Grundrifl zu Abb. 51 

Bambusstaben. Dieses befindet sich in fester Verbindung m 

kann, und pafit sich in seiner Musterung der Raumform an. 

Die Zwischendecken mehrgeschossiger Hauser sind 

nach Art der Erddacher hergestellt. Bei einem im Bau 

begriffenen verhaltnismafiig grofien Wohnhaus in Aksum 

liefien sich Einzelheiten und einige Abmessungen fest- 

stellen: Die Deckenbalken mafien etwa 22 x 23 cm bei 

einer groBten Spannweite von nur 4,40 m. Der dariiber- 

gestreckte Bohlenbelag war 7 cm stark. Auf diesem fand 

sich eine Feldsteinlage in Lehmmortel mit Lehmschlag 

dartiber von zusammen 18 cm Dicke. 

Die FuBboden bestehen im Erd- wie ObergeschoB 

scheinbar stets aus Lehmschlag oder gestampfter Erde. 

Belag aus Holz oder Stein wurde nicht beobachtet. In 

einfacheren Verhaltnissen bedeckt den Boden eine diinne 

Heulage, in besseren ein Rohrgeflecht aus aufgespalteten 

dem Bau, so daB es also nicht aufgenommen werden 

6. Turen und Fenster. 

Von der Holzuberdeckung der Tiir- und Fensteroffnungen im Mauerwerk ist friiher (S. 8) die Rede gewesen. Auch 

die lotrechten Laibungen, sowie Schwelle oder Sohlbank bleiben hochstens bei ganz kleinen Abmessungen ohne Holzver- 

kleidung. Diese steigert sich je nach der Bedeutung des Gebaudes oder dem 

Wohlstand des Besitzers von der einfachen, schwachen Lattenzarge bis zu 

einem zwei- bis dreifach ineinander geschachtelten monumentalen Balken- 

rahmenwerk nach Art des freilich noch weit wuchtigeren altathiopischen, wie 

es von Krencker im Bd. II Abschnitt A, Kap.'l, e, I a geschildert ist. 

Zur Verbindung von Balken und Mauerwerk finden scheinbar ganz 

wie bei uns eingemauerte Diibelholzer Verwendung. In dem oben erwahnten 

Neubau zu Aksum fanden sich solche hochkant gestellten Klotze von 12 x 22 

cm fiir kleine Zimmertiiren vor. 

Der konstruktive Grundgedanke ist fur Tiir- und Fensterumrahmung 

der gleiche, in einzelnen Fallen sogar auch die Durchbildung bis in die letzten 

Einzelheiten. Die lichten Offnungen beiderlei Art sind nur bei primitiven 

oder kleinen Verhaltnissen rechteckig, sonst im Sturze stets bogenformig 

gestaltet, wobei der Halbkreisbogen, geschnitten aus einer machtigen Bohle 

_ bis 70 cm Breite bei 22 cm Holzstarke wurden festgestellt — die Regel 

bildet. Doch kommen auch elliptische und selbst 

ganz flache Korbbogen vor (Abb. 53). An den 

Kampfern und im Scheitel sind die Bogenlaibungen 

stets mit kleinen Wulsten geziert, wie sie (ibrigens 

auch aus ganz anderen Zeiten und in weit ent- 

fernten Landern anzutreffen sind. Nach einer 

Vermutung Krenckers konnten diese Wiilste aus 

kleinen Querholzern entstanden sein, die einst zwei 

getrennte, eine innere und eine aufiere Bogen- 

bohle, zusammenzuhalten hatten. 

Die unteren Ecken der Offnungen werden 

gern durch kleine ausgerundete und ebenfalls mit 

Wulsten besetzte oder nur einfach abgeschragte Klotze ausgefullt. Haufig wiederholen diese sich auch in alien vier Ecken 

des aufieren Rahmens in Parallel- wie Querstellung zur Wandflucht und nehmen dabei am Sturz, besonders fiber den 

Abb. 53 Fensterumrahmung 

in Aksum. 

>>>^ 
Abb. 54. Tlirumrahmung einer einfachen Tiir. Adua. 
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Mittelstutzen gekuppelter Offnungen oft die Form von Konsol- oder Kragholzern an (Abb. 54 u. 56). Man darf 111 diesen 

F kklotzen wohl ein zum reinen Zierstuck gewordenes Uberbleibsel der machtigen Riegelkopfe an den alten liirum- 

i,/C" rahmungen sehen. (Vgl. auch Abb. 187.) Eine technische Bedeutung wird ihnen kaum 

beizumessen sein. Denn da sie ohne regelrechte Zimmermannsverbindung nur dun h 

einen kraftigen Nagel mit ihren Nachbarholzern verbunden scheinen, wiirden sie bei 

Eintritt eines ernstlichen Seitenschubes der grofien Pfosten diesen kaum \\ iderstand 

zu leisten vermogen. " 

Wenn trotz dieser scheinbaren kon- 

struktiven Schwache nirgends Verruckungen 

der Pfosten bemerkt wurden, so lafit das 

einerseits auf Zapfenverbindungen zwischen 

den Hauptkonstruktionsteilen schliefien, die 

freilich nicht nachgewiesen werden konnten, 

da die technische Ausfiihrung in alien Fallen 

eine aufierordentlich exakte mit durchaus 

dichtschliefienden Fugen war. Andererseits 

war aber auch gut erkennbar, wie ein Aus- 

weichen der Hauptteile des Pfostenwerks aus 

der Wandflucht heraus, d. h. also wenigstens 

in e i n e r Richtung, auf andere Weise sehr 

wirksam verhindert wird: Die beiden inneren 

Pfosten einer Laibung bestehen oft aus einem 

Stiicke, so dafi der Querschnitt eine T-Form 

zeigt. Oben und unten sind diese meist gewal- 

Abb. 55. Ttijumrahmung. 
Abb. 56. Gekuppeltes Fenster. Adua. 

sie unten auf dem innersten Schwellholz reiten, tigen Holzer nun gabelformig, wie Abb. 55 zeigt, ausgeschnitten, so dafi 

oben aber den Bohlenbogen in die Gabel aufnehmen konnen. 

Zur Regel wird diese sehr solide Konstruktion bei den Mittelpfosten der von alters her sehr gern gekuppelt angeord- 

neten Tiiren und Fenster, wobei die obere Gabel nochmal durch ein ubergekammtes Sattelholz fest verklammert wird (Abb. 56 

und 57). Im Gegensatz zur alten Zeit wird bei gekuppelten Offnungen das aufierste Glied der Umrahmung nur um die ganze 

Maueroffnung in eins herumgefuhrt, so dafi der Teilungspfosten ein Rahmenglied weniger zahlt als die beiden Seitenpfosten 

nebst Sturz und Schwelle. Auch darin noch unterscheidet sich die neuere Anordnung aller Tiiren von der alten, dafi das 

Ineinanderschachteln der Rahmen nicht mehr wie friiher innen und aufien symmetrisch, sondern oft nur noch halbseitig, 

nach aufien, ausgebildet ist. Innen entsteht daher eine glatte Nische mit einfach verputzter Mauerlaibung (Abb. 59). 

Wo uberhaupt von architektonisch ausgebildeten Fenstern gesprochen werden kann, pflegen sie auch gekuppelt zu sein, 

wahrend einfache Tiiren weit haufiger sind. Der Uberlagsbohle der Fenster entspricht eine Bohle als Sohlbank, bisweilen ist 

eine oder sind beide verdoppeit (Abb. 58). Die Pfosten sind unten seltener, oben dagegen stets gegabelt und unterstiitzen mit 

ihren weit ausladenden Sattelholzern die Uberlagsbohlen moglichst in ganzer Tiefe der Maueroffnung (Abb. 60a und b und 61). 

Die abgeschragten Kopfe der Sattelholzer werden ebenso wie die Schragklbtze in den Ecken der Tiirumrahmungen 

mit Vorliebe durch Kerb- 

schnitzerei in wechselvoller 

Musterunggeschmiickt (Abb. 

62, 63 und 64). In der alten 

Kirche von Jeha ist auch 

die Laibung des Flolzbogens 

und seine aufiere Stirnflache 

reich mit Schnitzwerk iiber- 

zogen, ahnlich dem in der 

Kirche von Debra Damo 

(vgl. Abb. 209). 

Das Rahmenwerk der 

Fenster pflegt auf der Mitte 

oder noch tiefer in der Mau- 

erstarke zu liegen, so dafi 

die nach aufien aufgehenden 

Laden in die Mauernische 

schlagen. 

Wahrend die lichte 

Offnungsweite der Tiiren je 

nach ihrer Bestimmung als 

Neben- oder Haupteingang 

wechselt von einer kleinen 

Schlupftur, die auch kleine Abb. 58. Gekuppeltes Fenster. Aksum. 

Abb. 57. Konstruktion gekuppelter 

Fensterumrahmungen. 

3 
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Abb. 59. Gekuppelte Tur mit dreifacher Umrahmung in der Kirche des Erlosers der Welt zu Adua, 

Vgl. auch Abb. 164. 
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Personen nur gebuckt durchschreiten konnen, bis zur mehrere Meter hohen feierlichen Kirchentiir, beschrankt sich die 

Lichtflache der Fenster auf ein ziemlich gleichmafliges DurchschnittsmaC von 45 x 60 cm. Nennenswert grofiere Ab- 

messungen scheinen nur sehr selten zu sein. _ 

Eine Teilung der Lichtoffnung durch Fensterkreuze u. ahnl., wie sie in alt- 

athiopischer Zeit haufig gewesen zu sein scheint, wurde nirgends mehr angetroffen '). 

Tiir- und Fensterladen pflegen mit Ausnahme der zweiflugeligen, mit 

Schlagleiste ausgeriisteten Haupttiiren zum 

Allerheiligsten der Kirchen einflugelig kon- 

struiert zu sein. Im Gegensatz zu den Fenster¬ 

laden schlagen die Ttirfliigel nach innen auf. 

Die Verschlufltafeln werden fur beiderlei Off- 

nungen auf doppelte Art hergestellt: Unter 

primitiven Verhaltnissen bestehen sie aus dicht 

miteinander verschniirten Bambusstaben, denen 

libergebundene Querstabe noch festeren Zusam- 

menhalt geben. Zur Dichtung der Fugen wird 

die ganze Tafel mit Lehm iiberschmiert (Abb. 

65) 2). Die Haltbarkeit solcher Ttiren und 

Fenster ist natiirlich sehr gering. Eine Vor- 

richtung zum Verschliefien lafit sich aufier in 

Gestalt einer Schnur wohl kaum anbringen. 

Eine geringe Verlangerung des einen aufiersten lotrechten Stabes nach oben und unten bildet die Drehzapfen, die sich 

in den in Schwelle und Sturz angebrachten Lochern bewegen. 

Die zweite dauerhaftere Konstruktion ist die aus starken Brettern oder machtigen Bohlen, die bisweilen in e i n e m 

Stuck Offnungen bis Meterbreite schliefien. Werden mehrere Bretter zu einer Tafel zusammengefiigt, so geschieht das in 

Abb. 60 a. Gekuppeltes Fenster. Aksum. 

Aufg. u. gez. D. Krencker. 

Abb. 61. Gekuppeltes Fenster mit oberem 

und unterem Bogen. Aksum. 

Aufg. u. gez. D. Krencker. 

Abb. 60 b. Gekuppeltes Fenster. Schnitt und Grundrifi zu Abb. 6oa. 

Aufgen. u. gez. D. Krencker. 

Abb. 62. Geschnitzte Fenstersattelholzer. Aksum. 

lotrechter Langslage mit glattem Stofi. Als Bindemittel dient in recht unzureichender Weise eine in zwei oder drei Ab- 

standen durch kleine Durchbohrungen durchgezogene Verschnurung mit Lederstreifen, an deren Stelle auch gelegentlich 

einige schwachliche Eisenbander aufgenagelt werden. Doch kommen, wie die Abb. 59 und 66 zeigen, auch bessere Kon- 

struktionen mit aufgenagelten Leisten, bei grofien Flugeln mit ganzem Leisten- und Rahmensystem vor, die zum Teil aber 

vermutlich jiingeren Datums und europaisch beeinflufit sind. 

Die Drehzapfen sind auch hier in der Regel unmittelbar aus der Randbohle herausgearbeitet. Der VerschluC der 

Turen erfolgt teils durch Riegelbalken, welche nach mittelalterlicher Art in seitliche Mauerlocher eingesetzt und quer vor- 

gelegt werden oder ganz primitiv durch schrag vom Erd- 

boden gegengestemmte Baume und Balken; teils auch 

durch das gewohnliche, im ganzen Orient verbreitete 

HolzriegelschloB mit Fallstiften, durch kurze vorgehangte 

Ketten oder endlich auch schon durch europaische Vor- 

hangeschlosser. 

Ein hochst eigenartiges, sinnreiches und, wie sich 

herausgestellt hat, schon im alten Agypten gebrauchliches 

RiegelschloB, welches im Innern der Tiir angebracht, doch 

vermittels eines einfachen stabformigen Schltissels und 

emiger Schnure auch von aufien zu bedienen ist, entdeckte 

Krencker in einem alten Hause Aksums. Es ist bereits 

von ihm und H. Schafer veroffentlicht in der »Zeitschrift 

x) Die von Bent S. 68 abgebildete Teilung ist unverstandlich 

und scheint auf einem Irrtum zu beruhen. 

2) Vgl. Fiilleborn S. 379: Kuhmistverstrich, der auch hier nicht 

unmbglich ware. 

N 
C\J 

Abb. 63. Geschnitzte Fenstersattelholzer in der Kirche der Vier Tiere 

zu Aksum. 
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Abb. 64. Geschnitzte Tiirfuftklotze in der Kirche des Erlosers dcr Welt zu Adua. 

fur agyptische Sprache und Altertums- 

kunde« 43. Bd. Heft I (Hinrichs Verlag, 

Leipzig 1906). 

Die Fensterladen werden in ein- 

zelnen Fallen von kleinen, verschieden 

gestalteten Liehtoffnungen durchbrochen, 

die je zur Halfte in die Kanten zweier 

Abb. 65. Tiir aus Bambusstaben 

mit Lehmiiberzug. Aksum. 

benachbarter Bretter eingeschnitten sind (Abb. 67 u. 68) oder auch die voile Holzflaehe durchbrechen (Abb. 69). 

Vielfach werden die Fensteroffnungen auch unter Verzicht auf alles Rahmenwerk durch unmittelbar im Mauerwerk 

feststehende Gitter geschlossen. Schachbrettartige Muster, die aus vollen Holzplatten geschnitten sind, oder Lattengitter- 

Abb. 71. Abb. 72. 

Feststehende Fenstergitter. Aksum. 

Abb. 69. Fensterladen mit Lichtofi'nungen. Adua. 

< /vj To > 

Abb. 73. Durchbrochene Steinplatte 

als Fenster. Aksum. 
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werk sind dafiir das ubliche (Abb. 70, 71, 72. Vgl. auch im Bd. II, Abschnitt A, Kap. I, e, lb die Nachbildung eines solchen 

Holzverschlusses auf den Stelen). Auch durchbrochene Steinplatten fanden Verwendung, wie eine bei der Kirche des 

Abba Pantaleon Bd. II, Abschnitt C Kap. I beschrieben und abgebildet ist. Ein zweites Stuck verwandter Art gibt die 

Abb 73- Es befindet sich oben in der Ostwand der Zionskirche zu Aksum. 

III. Ausstattung des Hauses mit Wohn- und Wirtschaftsgerat. 

Die Ausstattung der von uns betretenen Hauser mit zum Haushalt erforderlichen Mobeln und Geratschaften war 

ciuCerst mangelhaft. Fest mit dem Bau verbunden fanden sich kleine Eckkastchen und Wandschranke (Abb. 74). In keinem 

besseren Hause aber fehlte ein den ganzen Innenraum etwa in Mannshohe umziehender Kranz in 

die Wand eingelassener Gemshorner oder Holzpflbcke zum Aufhangen von Wafifen, Sattelzeug, 

Geraten und Gewandern (vgl. Abb. 120). Von eigentlichen Mobeln war so gut wie nichts zu sehen. 

Das einzige haufiger, aber auch durchaus nicht immer vorhandene Stuck war das »Angareb«, ein 

kraftiger, etwa I x 2 m grofier Holzrahmen mit dichtem Geflecht aus schmalen Lederstreifen auf 

vier 50—60 cm hohen gedrehten Fiifien (Abb. 75). Gegeniiber der Haupteingangstiir scheint es, oft 

mit Teppichen oder Decken belegt, seinen standigen Platz zu haben. Als vereinzelte Stlicke wurden 

gelegentlich noch vorgefunden: ein wie ein Angareb konstruierter Stuhl von nur 20 cm Sitzhohe mit 

Holzlehne, ganz ahnlich altagyptischen Sitzmobeln (Abb. 76): in demselben Hause ein eigenartiger 

kleiner Tonherd, bestehend in einer flach muldenformigen Schale von 55 cm Durchmesser auf 

niedrigem durchbrochenen Fufiring (Abb. 76); in einem Priesterhause ein zusammenlegbares Buch- 

pult nach Art der Koranstander, jedoch aus einfachem lederbezogenen Eisengeriist. Ganz entsprechende Stlicke fanden 

Abb. 75. Angareb. 

Abb. 76. Hausliche Mobel und Geratschaften. 

Abb. 79. Getreidebehalter. Abb. 78. YVassergefafie 

aus Leder. 

Abb. 77. Korbe. 



24 Erster Abschnitt. Bauteclinische Einzelheiten. 

sich haufig in den Kirchen, nur mit dem Unterschiede, dafi fur diese die Plohe des Standers den Leser in stehender fur 

das Privathaus aber in hockender oder kniender Stellung verlangt (vgl. Abb. 120 und 226). 

Was sonst noch an hauslichen Ausstattungsstiicken zu sehen war, kann nur unter die wirtsehaftlichen Cerate gerech- 

net werden. An Stelle von Tischen bedient man sich bei den Mahlzeiten grofier, flachrandiger, bisweilen sehr schon gefloch- 

tener Korbe von 60 und mehr Zentimetern Durchmesser mit 10—20 cm hohem Fufirand. Ganz ahnliche buntgeflochtene 

korbe und Schalen verschiedenster Grofie und Form dienen zur Aufbewahrung von Gewurzen und sonstigen Vorraten 

(Abb. 77), desgleichen fur Flussigkeiten eng- und weithalsige, kieine und grofie Gefafie aus Flaschenkurbissen (vgl. Abb. 76) 

Ton und Leder, letzteres hin und wieder noch mit seinen Haaren bedeckt (Abb. 78). Vor allem aber verdienen noch der 

Erwahnung die haufig in Kellern und Vorratsraumen aufgestellten hohen, runden Getreidebehalter aus Strohlehm, deren 

Fassungsvermogen durch abnehmbare Ringteile je nach Bedarf beliebig abzuandern ist (Abb. 79). Grofie Holzmorser zum 

Zerstofien des Olsamens (Abb. 80), fufilose Tonkruge im Tragegestell fur das einheimische Gerstenbier und den Honigwein 

(Abb. 81). Lehmwannen mit je einem festen und beweglichen Reibestein zum Mahlen des Getreides, genau noch so wie 

sie vor Jahrtausenden die Agypter benutzten, schliefien sich an (Abb. 82). 

Abb. 81. Tonkrug- mit Stand- und 

Tragegestell. 

Abb. 82. Getreidemtihle. 

Abb. 80. Olsamen-Morser. 



Zweiter Abschnitt. 

Gesamtanlage der Ortschaften. 

I. Lage in der Landschaft. 

Mit Vorliebe siedelt sich der Tigrener auf Bergkuppen an. deren Gipfel er meist mit einer Kirche kront (Adua, Adi 

Abuna Abb. 83, Da'rS Takhle, Jeha). Auch die Lage auf kleineren ringsum steilabfallenden und daher schwer zuganglichen 

Hochplateaus, Amben (Debra Damo) oder auf Platzen, die 

wenigstens auf einigen Seiten durch tiefe Schluchten gegen 

feindlichen Uberfall geschiitzt sind, wird bevorzugt (De- 

baroa). Auch schmiegen sich die Orte manchmal dem 

Fufie grofierer Hohenriicken an (Aksum, 'Ashafi). Ganz 

vermieden wird scheinbar nur die Ansiedlung in offener 

Ebene, aufier aus Sicherheitsgriinden vermutlich auch 

deshalb, weil jene zur Regenzeit sich leicht in Siimpfe 

verwandeln. 

Die Lage zu Wasserlaufen scheint nicht ausschlag- 

gebend zu sein. Dauernd fliefiende Fliisse oder auch nur 

Bache sind ja auch kaum vorhanden; wir trafen nur ein 

einziges ganz bescheidenes Beispiel dafur bei Adua an. 

In der Regel miissen Brunnen und offene Zisternen fur 

die Wasserversorgung der Orte ausreichen. Wenn in den 

heiflen Monaten auch diese versagen, heifit es oft stunden- 

weit aus traurigen Tiimpeln die unentbehrliche Fliissig- 

keit herbeizuschaffen. 

Wahrend das Flochland im allgemeinen von Baum- 

wuchs fast vollig entblofit ist, finden sich doch innerhalb der Orte noch haufiger groBe schone Baume, wie Schirm- 

akazien, Wacholder, Kandelabereuphorbien, machtige Affenbrot- und Feigenbaume, darunter die Sykomore (Abb. 84), 

einzeln oder in ganzen Gruppen. Besonders pflegen die Kirchen von einem hohen grtinen Laubdache umschattet oder in 

einen stachlichen Kranz alter phantastischer Kandelabereuphorbien gebettet zu sein. 

Wo der Schutz geweihter Erde, dem diese Baume ihr Leben verdanken, fehlt, da sieht es weit 5der aus. Nicht einmal 

fur die Anpflanzung von Fruchtbaumen und -strauchern innerhalb der Gehofte langt Interesse und Betriebsamkeit. Nur 

in einem vereinzelten Falle fand sich in Aksum etwas wie eine Weinlaube, und doch soli einst in diesen Regionen der 

Weinbau ganz besonders gepfiegt worden sein; einmal auch eine kiimmerliche 

Kaffeestaude und einige Bananenpalmen — das war alles. 

Das Gesamtbild der Ortschaften weicht bisweilen infolge der trotz naher 

Nachbarschaft ganz verschiedenen Bauweise sehr von einander ab. Ein be¬ 

sonders charakteristisches Beispiel hierfiir sind die Nachbarstadte Adua und 

Aksum. 

Die Stadt Adua (Taf. I Abb. 85) bedeckt drei zusammenhangende flache 

Bergkuppen, die einem langgestreckten Riicken parallel vorgelagert sind. 

Wahrend auf letzterem sich die zum Teil schon ziemlich stark verfallene 

Residenz des Oberhauptes der Provinz Tigre, wohl der einstige Sitz des mach- 

tigen Ras Alula, ausbreitet, kront jeden der drei Hiigel in typischer Weise eine 

ausgedehnte Kirchenanlage. 

Zwischen diesen Hohenziigen und rings auf den Hangen der Kirchen - Abb. 84. Sykomore mit Reitern darunter. 

Deutsche Aksum-Expedition lit. 4 
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hiigel dehnt sich in durchweg ziemlich weitlaufiger Bebauung der Ort, fur dessen Charakter aufierdem das Vorwiegen 

fiach- und erdgedeckter, nicht selten zweistockiger Hauser von rechteckigem Grundrifi von ausschlaggebender Bedeutung 

ist (Taf. I Abb. 86). 

Demgegenuber bildet Aksum (Taf. I Abb. 88) nicht nur ein ausgezeichnetes Beispiel eines sich dem FuCe langer Hange 

anschmiegenden Ortes, es unterscheidet sich von seinem Nachbarn auch ferner durch eine zum grofien Teil ungewohnlich 

dichte Bebauung und eine so gut wie ausschliefiliche Verwendung runder Hiitten mit spitzem Strohkegeldache. Das 

Graubraun der Wande und Silbergrau der Dacher geht mit dem felsigen Unter- und Hintergrunde, in dem sich teilweise 

die Hiitten schon eng zwischen das Felsgetriimmer zwangen (vgl. Abb. 31), derart zusammen, dafi der Ort trotz seiner 

vollig unverdeckten Lage bei der Annaherung von der Ebene her erst aus allernachster Nahe erkennbar wird. Eine ein- 

gehendere Beschreibung der Stadt wolle man im Bd. I, Abschn. II nachlesen. 

II. Gliederung der Ortschaften. 

Das beim Blick auf Aksum (Taf. I Abb. 87) klar hervortretende Element der Ortsbildung ist das einzelne, scharf 

umgrenzte Gehoft, von den Europaern gewohnlich mit dem arabischen Worte zariba (Seriba) bezeichnet. Die Art und Weise, 

wie deren eine kleinere oder groflere Zahl sich zu einem strafienumzogenen Block zusammengliedert, erweckt fast den Ein- 

druck organischer Zellenbildung. Der sonst so haufig durch die Natur bei der Lage auf Kuppen und Amben gebotene 

Schutz wird hier durch Mimikri und engstes Aneinanderschmiegen erstrebt, ein Abbild des aufierordentlich unruhigen 

und kriegerischen Volkscharakters dieser Landstriche. (Vgl. auch den Stadtplan von Aksum im Bd. 1, Abschn. II.) 

Die Anzahl der zu einem Block gehorigen Gehofte ist dadurch begrenzt, dafi ein jedes moglichst unmittelbar von einem 

Gafichen aus zuganglich bleibt. Nur selten wird ein Hof von anderen ganz umschlossen. Gehofte von ungewohnlicher Grofie, 

wie fiirstliche Residenzen und Kirchenbezirke liegen vielfach auch ganz oder nahezu ringsum frei, was bei kleinen hochstens 

an der Peripherie desvOrtes der Fall ist. Noch seltener finden sich, wenigstens in den rein abessinischen Orten, ganz ver- 

einzelt ohne Umwehrung dastehende Hiitten. Nur in den grofieren Ortschaften der Colonia Eritrea marschieren die Hiitten 

der Eingeborenen wohl auf italienische Einwirkung hin in langen, schnurgeraden, militarisch ausgerichteten Reihen ohne 

alle Umwehrung auf, ein fast ebenso sauberer und ordentlicher wie langweiliger Anblick (vgl. Abb. 4). 

In engbebauten Stadtteilen erreichen selbst die Hauptgassen nur eine Breite von 2 bis hochstens 4 m, von vereinzelten 

grofien Strafienzugen mit platzartigen Erweiterungen abgesehen, die ganze Stadtteile absondern, wie z. B. in Aksum den 

»heiligen Bezirk« (vgl. Abb. 210). 

Eine Strafien- oder Wegebefestigung gibt es natiirlich nicht, es sind einfach von Mensch und Tier getretene Pfade; 

bewegt sich doch auf ihnen auch nicht das kleinste Fuhrwerk. Die Fortbewegung der Waren und ausnahmsweise der 

Menschen besorgt lediglich der Esel oder das Maultier, seltener Ochse oder Kamel. Zur Regenzeit aber mtissen manchenorts 

gar die Gassen den Wassermengen als Bett dienen und werden dann von diesen zu tiefen Rinnen aufgerissen, die sich erst im 

Laufe der trockenen Monate nach und nach durch den Verkehr wieder verfullen und ausgleichen. 



Dritter Abschnitt. 

Anordnung der Wohngehofte und ihrer Baulichkeiten. 

I. Gesamtanlage der Gehofte. 

Die Umrifilinie des einzelnen Gehoftes ist willkiirlich, doch scheinen eckige Formen weniger beliebt. Liegt es ganz 

frei oder bildet es einen Kristallisationsmittelpunkt fur seine Nachbarschaft, so zeigt es meist ovale Gestalt. Die sich an- 

schmiegenden Hofe sind bald halbkreis-, bald sichelformig oder sie bilden Ringabschnitte. Sie bedecken eine Flache, die 

je nach dem Reichtum und der Stellung des Besitzers oder auch der ortlichen Lage von kummerlicher Enge bis iiber 

IOOO qm hinaufsteigt. Doch besteht scheinbar schon bei kleineren das Bestreben, den Flofraum wenn auch nur durch einen 

leichten Verhau oder ein kleines Mauerchen in zwei hintereinander geordnete Teile zu zerlegen, von denen der zweite meist 

nur vom ersten aus und zwar haufig nur durch ein Haus hindurch betreten werden kann. Denn in der Regel scheint ein 

Gehoft nicht mehr als einen einzigen Zugang zu besitzen. 

Der vordere, von der Strafie zuerst betretene Hofteil diirfte vorzugsweise fur den Wirtschaftsbetrieb, die Diener- 

und Gefolgschaft bestimmt sein, die hier lagert, um ihren Herrn, sobald er seinen Hof verlafit, in dichtem Schwarm zu 

umgeben und zu begleiten. Ein Sprichwort sagt, dab ein hoher Herr ohne Begleitung nicht mehr wert ist als ein zerbrochener 

Salzstengel, d. i. die Amole, die »kleinste« abessinische Scheidemunze, die zerbrochen eben uberhaupt keinen Handelswert 

mehr besitzt. 

Der hintere Hofteil ist scheinbar der Familie, vor allem den Frauen vorbehalten, die wenigstens in den hoheren Kreisen 

ahnlich abgeschlossen gehalten werden, wie die muhammedanische Frau. (Vgl. schon Abb. 133.) 

Dementsprechend befinden sich bei grofieren Anlagen vorn Wirtschaftsgebaude, wie Vorratshauser, Ktiche, Werk- 

statten, Hutten fur die Gefolgschaft, hinten die Empfangs-, Wohn- und Schlafhauser der Herrschaft, von denen das erstere 

den Durchgang zwischen den beiden Hofteilen zu bilden pflegt. 

Die gern frei aufierhalb der Orte angelegten furstlichen Ansiedlungen zeigen, wie auch die Kirchengehofte, von denen 

im nachsten Abschnitte ausfiihrlich die Rede sein wird, noch weitergehende Gliederung mit ineinander geschachtelten und 

teilweise auflerdem durchgeteilten Hofen. Einige Beispiele derart von verschiedener Ausdehnung und Durchbildung werden 

im letzten Kapitel dieses Abschnittes im Zusammenhang beschrieben werden. 

II. Einzelheiten der Gehofte. 

1. Die Umwehrung. 

Die Umwehrung eines Gehoftes wird auf dreierlei Art hergestellt: 

1. In selteneren Fallen durch eine lebende Hecke aus Kaktus- oder Bambusgestriipp, scheinbar ohne weitere kunst- 

liche Dichtung; 

2. in alien armlichen Verhaltnissen durch ein Gestruppgeflecht oder ein Verhau von etwa Mannshohe, wie es S. 5 

beschrieben wurde; 

3- durch eine massive Steinmauer, deren Hohe bei 50—60 cm Dicke mindestens 2 m und bis mehr als 4 m betragt. 

Bei besserer Ausfuhrung erhalt die Mauer eine bereits S. 7 und 8 beschriebene Abdeckung von etwa 10 cm weit liber - 

kragenden Steinplatten. Diese bei weitem verbreitetste stattliche Art der Umfriedigung gibt den Gehoften ein wehr- 

haftes Ansehen. 

4 
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2. Die Eingange. 

Die Zugange in den Gestruppumwehrungen sind vielfach gar nicht verschliefibar oder nur durch sehr mangelhaft. 

ausgeftihrte, urn einen der seitlichen Pfosten drehbare Gestriipptafeln. Weit besser dem Stoff angepafit ist die in Abb. 89 

wiedergegebene Vorkehrung mit wagerechter Drehachse. Die kraftigen 

Baumpfosten tragen in einer Gabel den Querbaum mit der darangehangten 

Gestriipptafel. Tagstiber wird die Tiir, die allerdings sehr lastig zu hand- 

haben ist, durch eine Stiitze offengehalten i). 

Der wuchtige Eindruck der massiven Umwehrungen wird verstarkt 

durch die Betonung des Eingangs mittels eines vollstandigen Torbaus. 

Nur vereinzelt besteht der Eingang in einer schlichten Tiir ohne alle Zutat. 

In Jeha finden sich dafiir Beispiele, in Aksum und Adua dagegen schein- 

bar nicht eines. Das mindeste ist hier eine Uberdeckung durch ein kleines, 

kraftig ausladendes Strohsatteldach. Die 

Skizze Abb. go zeigt seinen »Dachstuhl« 

ohne die Deckung. 

Viel haufiger ist aber die weiter ver- 

starkte Betonung durch aufien- oder beider- 

seitige Flankierung der Tur mit stark vor- 

tretenden Mauerpfeilern (Abb. 91). In 

merkwiirdigem Widerspruch zu diesem 

Hervorheben des Eingangs stehen meist 

die Turflugel selbst, die sehr oft nur als 

lehmverstrichene Bambusstabplatten (vgl. 

Abb. 91) ohne nennenswerte VerschluOvor- 

richtung ausgeftihrt sind. 

Der nachste Schritt erweitert die 

Mauerpfeiler auf der Innenseite zu volligen Mauerfliigeln, die durch eine Quermauer mit 

Abb. 90. 

Abb. 89. Tiir aus hangender Gestriipptafel. Aksum. 

Mauertiir, noch oline 

deckung. Aksum. 

Aufg. u. gez. D. Krencker. 

Dach- 

richtigen, im Innern des Hofes liegenden Torraum bilden (Abb. 92). 

zweiter Turoffnung verbunden, 

Die Firstlinie des Satteldaches, nunmehr einen 

falls an seine Stelle nicht schon bei quadratischem GrundriC ein Kegeldach getreten ist, wird entsprechend der ver- 

anderten Langsrichtung des Grundrisses ebenfalls um 90° gedreht, so dafi die Giebeldreiecke tiber die Torseiten zu liegen 

kommen. Ein Turverschlufi wird in der aufieren Toroffnung angebracht, wahrend der innere Durchgang fast ausnahmslos 

als unverschiefibare weite Maueroffnung bestehen bleibt. 

Aber auch damit noch nicht genug. Wohlhabendere Besitzer setzen dem Torhause ein ObergeschoD mit Wachter- 

stube auf, zu dem eine kleine Aufientreppe vom Hofe her und zwar meist parallel der unteren Durchgangsrichtung hinauf- 

* 2,8 > 

Abb. 91. Mauertor mit flankierenden 

Pfeilern. Aksum. 
4 3.3 > 

Abb. 92. Einraumig-eingeschossige Torhauser zu Aksum. 

Ansicht und Grundrifi nicht zusammengehorig. 

Aufgen. u. gez. D. Krencker. 

*) Eine grundsatzlich gleiche, aber technisch sehr viel besser 

den Negern Deutsch-Ost-Afrikas. 

durchgebildete hangende Pendeltur findet sich nach Fiilleborn S. 452 auch bei 
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Abb. 94. Zweigeschossiges Torhaus mit vortretender Flucht. 

Aksum. 

Zweigeschossiges Torhaus mit Tiirnische. 

Aksum. 

geleitet (Abb. 93). Ein kleines Schleppdach pflegt sie zu schiitzen, 

oft ist sie auch durch eine seitliche Wand im Oberteil oder auf 

ihre ganze Lange in das Torhaus einbezogen. 

Der vordere 

Durchgang liegt 

entweder in der vor 

die Umwehrungs- 

mauer vorspringen- 

den glatten Flucht 

des Torhauses (Abb. 

94) oder in einer von 

kraftigen Pfeilern 

flankierten Nische, 

die sich jedoch meist 

nicht in dem Ober- 

geschosse fortsetzt 

(Abb. 95). Mehr- 

fach ist auch je eine 

der Anordnungswei- 

sen aufien und in- 

nen vertreten. Das 

Wachterstubchen 

wird erhellt durch 

einfache oder ge- 

kuppelte Fenster- Abb. 95. 

chen in der Front 

und Hofseite, wah- 

rend ein Guckloch bisweilen noch die dem Zugange gegeniiberliegende Seitenwand durchbricht. Eine Weiterbildung 

dieser Grundform, die darin besteht, dafi die Vordernische sich zu einem Vorraum auswachst (Abb. 96) wird uns 

spater bei den kirchlichen Torgebauden begegnen und sei hier nur kurz erwahnt. 

Die stattlichste Form endlich zeigt das Torhaus zum Gehoft des Ras Mangascha in Adua (Abb. 97 und 98). Dem 

breiten Treppenaufgang gegenuber, der hier ausnahmsweise sich statt dem Torbau der Umwehrungsmauer anschmiegt, 

und zum Teil auf einem Balkengewolbe ruht, ist auf r 

der Gegenseite oben wie unten noch ein schmaler 

Seitenraum angegliedert, so dafi der Gebaudegrundrifi 

in beiden Geschossen zweiraumig ist. An Stelle der 

Fenster in der Aufienfront der Wachterstube ist hier 

die Mauer nur etwa bis Schulterhohe gefuhrt, und 

damit ein formlicher Wehrgang 

iiber dem Tore erzielt. Der lang- 

sten Ausdehnung des Gebaudes 

entspricht auch der Dachfirst, der 

hier also wieder in Richtung der 

Mauer verlauft. Uber der Schmal- 

seite mit dem kleinen Nebenraume 

ist, da letzterer nicht die ganze 

Gebaudetiefe einnimmt, an Stelle 

eines doppelten Giebels der Ein- 

fachheit halber das Dach in be- 

liebter Weise als abgerundetes 

Walmdach herumgefiihrt. 

R u n d e Torbauten schei- 

Ib nen merkwurdigerweise aufierst 

selten, beim Profanbau iiberhaupt 

nicht vorzukommen. Einige wei- 

tere eigenartige Abarten der Tor- 

anlagen werden noch bei den 

Kirchenbauten, fur die ubrigens 

auch die vorbehandelten Profanformen gelegentlich Verwendung finden, im 4- Abschnitt zu behandeln sein. 

Abb. 93. Einraumig- 

zweigeschossiges 

Torhaus. 

6,90 

Abb. 96. Zweiraumig- 

eingeschossiges 

Torhaus. Jeha. 

Abb. 97. Zweiraumig-zweigeschossiges Torhaus, 

Strafienansicht. Adua. 
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3. Wirtschafts- und Wohngebaude. 

Die Anzahl der Baulichkeiten eines Gehoftes schwankt auBerordentlich. Einerseits mufi das ganze Hauswesen 

haufig in einem einzigen kiimmerlichen Hiittchen Unterkommen finden, wahrend andererseits bis zu etwa zwanzig zu- 

sammengehorige Hauser und Hiitten gezahlt wurden. 

Die Durchschnittszahl mag drei bis vier betragen. 

Sie liegen fast stets frei, es sei denn, dafi sie sich der 

Umwehrungs- oder der inneren Hofteilungsmauer an- 

oder einftigen. Sehr selten finden sich zwei Hauser 

unmittelbar aneinander angebaut. 

Im allgemeinen pflegen Wohnhaus und Umfrie- 

digung in ihrer Bauart einander zu entsprechen, d. h. 

nur bei armlichsten Verhaltnissen als Kniippelbau, in 

der Regel aber als Massivbau ausgefiihrt zu sein. Nur 

kleinere Hiitten fur Wirtschaftszwecke oder Unter- 

schlupf der Diener und Sklaven werden- auch auf 

sonst massiv aufgefiihrten Hofen in Gestriippbau er- 

richtet. Die meist sehr durftigen Schuppen fur das 

Vieh und sonstige wirtschaftliche und gewerbliche 

Zwecke zeigen vielfach rechteckige Grundform und 

sind, an die Umwehrungsmauer angelehnt, mit einem 

pultformigen, ganz flachen und diinnen, hochstens 

gegen Sonnenstrahlen schiitzenden Strohdache abge- 

deckt. Die Wandungen bestehen haufig aus Bambus- 

tafeln, die nach Art der auf S. 21 beschriebenen Tiiren 

hergestelit sind. 

soweit beobachtet wurde, rund, nur eingeschossig und ohne innere Raum- 

Abb. 98. Hofansicht des Torhauses in Abb. 97. Adua. 

Wohnhiitten aus Kniippelbau pflegen, 

teilung zu sein. 

Vielgestaltigere Ausbildung zeigen die Grundrisse der Massivbauten, die je nach Ortsiiblichkeit teils mit Stroh-, 

teils mit Erddachern versehen sind. Ganz allgemein heifit nach Littmann der runde, strohgedeckte Haustypus bei den Ein- 

geborenen seqlo, von den Italienern, wahrscheinlich nach dem athiopischen gebaut, tocul genannt, der rechteckige 

mit flachem Erddach dagegen hedmo. 

Die Massivbauten lassen sich in drei Gruppen behandeln: I. Einraumige Hauser, 2. Nischenhauser und 3. mehr- 

raumige Hauser. 

a) Einraumige Hauser. 

Die Abb. 99—105 zeigen jene Typen im GrundriB einraumiger Hauser, die uns zu Gesicht gekommen sind, darunter 

Abb. 99 und 100 den einfachen kreisrunden Raum mit auf dem Boden stehender Mittelstutze fur das Dach; Abb. IOI 

seine Weiterentwicklung mit dem auf zwei Wandpfeilern aufgelagerten Spannbalken, der die Firststtitze abfangt (vgl. S. 10 

und Abb. 20). Diese Bauform scheint in den mittleren Volkskreisen besonders verbreitet zu sein. Die Abb. 100—104 

geben Grundrisse wieder, die nur in niedrigem zerfallenen Mauerwerk noch kenntlich waren. Weshalb das Wandpfeilerpaar 

in Abb. 102 und 103 verdoppelt und verdreifacht ist, muB daher ebenso dahingestellt bleiben, wie der Zweck des Nischen- 

ausbaues in Abb. 104. Fur eine Lagerstatt, wie leicht zu vermuten ware, reichen die Abmessungen durchaus nicht immer 

aus *). Die besonders grofle Anzahl von etwa in Brusthohe eingelassenen Nischen nach Abb. 105 lafit in Ubereinstimmung 

mit Angaben der Eingeborenen auf ein Vorratshaus schlieflen. Ahnliche, zuweilen auch verschlieflbare Wandschrankchen 

kommen in geringerer Zahl fast in alien Hausern vor. Abbildung 106 giebt die aufier als Torbau nur vereinzelt beobachtete 

Anlage eines einraumig- quadratischen Hauses wieder, und zwar eines mit Obergeschofi, dessen Zugang iiber dem 

Erdgeschofieingang liegt, wobei die Uberdeckung der unten stark vortretenden Tiirpfeiler als Podest vor dem oberen Eingang 

ausgenutzt werden konnte. Solche meist kraftig vorgezogen, die Haupttiir flankierenden Wandpfeiler sind bei alien massiven 

*) Vgl. Fiilleborn S. 89. 
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Bauarten sehr beliebt. Bald sind sie dicht liber der Tiir durch eine Abdeckung verbunden, bald werden sie bis unter das 

Bach hinaufgefiihrt. Ihr praktischer Zweck ist jedenfalls, die an sich gewohnlich wenig widerstandsfahige Tiir gegen Wind 

und Wetter zu schiitzen. Im ubrigen belebt die tiefe Nische mit ihrer 

starken Schattenwirkung das sonst zumeist ganz ungegliederte und selbst 

von Tiir- und Fensteroffnungen kaum durchbrochene Aufiere aufs wirk- 

samste. Das Hineinverlegen der Turpfeiler ins Innere des Raumes, wie 

Abb IOO es wiedergibt, scheint dagegen sinnlos und auch vvohl nur aus- 

nahmsweise vorzukommen. 

Fenster werden, um dies hier gleich einzuschieben, weil es alien 

Wohnbauarten, ein- wie mehrraumigen, gemeinsam ist, nur sparsam ange- 

bracht, und gewohnlich verhaltnismafiig klein gehalten, bisweilen schrumpfen 

sie zu einfachen Luftlochern zusammen. Ihre Hohenlage in der Wand 

wechselt sehr, doch pflegen sie in Raumen zu ebener Erde ziemlich hoch, 

etwa in Brust- bis Schulterhohe oder auch ganz unter der Decke, in Ober- 

geschossen dagegen tief, bisweilen dicht liber dem FuBboden zu sitzen. 

Da die Fensteroffnungen in der Regel durch Holzladen geschlossen gehalten 

werden, bleibt die Erhellung des Raumes der reichlich bemessenen und 

meist offenstehenden Haupttur, aufier der hochstens noch seitlich eine kleine 

Schlupfttir vorhanden ist, liberlassen. 

Die einraumigen Wohnhauser scheinen im allgemeinen als einstockige 

und auch kellerlose Anlagen aufzutreten. Dafi Ausnahmen davon nicht 

ausgeschlossen sind, zeigt aufier dem vorerwahnten Beispiel auch Abb. 107, 

ein Gebaude, welches einem im nbrdlichen Teile des heiligen Bezirkes in 

Aksum gelegenen Gehofte des Ras Mangascha zugehort, aber nicht betreten 

wurde. Sein Grundrifi entspricht scheinbar dem unter Abb. 104 mitgeteilten. 

Die Geschofihohen sind mit etwa 2 bis 2,5 m gering bemessen, die des Ober- 

geschosses freilich wird durch eine mit der Dachneigung ansteigende Decke 

wesentlich verbessert sein. Denn eine besondere, etwa horizontale Decke 

wurde bei diesen einraumigen Hausern nirgends bemerkt, vielmehr war als 

solche stets unmittelbar die Unterseite des Daches, wie S. 11 beschrieben, ausgebildet. 

Wahrend die vorstehenden Haustypen liber einen inneren Durchmesser von 6—7 m und eine Hohe von 3 m der Ober- 

kante des Mauerwerks liber dem Fufiboden kaum hinauskommen, geht die nachste Grofienklasse (Abb. 108) gleich zu weit 

grofieren Abmessungen liber, von denen solche zwischen 10 und wenigstens 15 m festgestellt werden konnten. Ein Kranz 

von hohen Holzstutzen, welche das Dach tragen helfen, teilt den stattlichen Raum, der angeblich nur fur Empfange seitens 

hochgestellter Personlichkeiten benutzt wird, in zwei konzentrische Schiffe1). Auch die Mitglieder der Expedition wurden 

in Adua durch den Dagazmac Gabra Sellase in einer solchen Halle von wenigstens 15 m lichtem Durchmesser empfangen. 

Die Hohe ihrer aufieren Ringmauer wird etwa 5 m, die bis zum Scheitelpunkt der kegelformigen Decke mindestens 9 m 

betragen haben. Annahernd ein Quadrant des aufieren Ringes war eingenommen durch ein gemauertes, 30—40 cm hohes 

Podium, auf dem der Machthaber, umgeben von seinem Hofstaat, safi, und auch der Besuch Platz nehmen mufite. Der ab- 

gesehen von der unauffallig geflochtenen Decke vollig schmucklose Raum war von guter, fast monumentaler Wirkung. 

Als kleineres Beispiel dieser Art konnte das Empfangshaus auf dem Siidgehoft des Ras Mangascha in Aksum etwas ein- 

Abb. 106. Einraumig-quadratisches 

Haus. Aksum. 

0 Vgl. Ftilleborn S. 550, Die sog. Jugendhauser. 
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gehender aufgenommen werden (Abb. 108 und 109). Sein aufierer Durchmesser betragt fast il'/j m. Acht schlanke Rund- 

holzstiitzen von annahernd 6 m Lange sind durch einen kreisformig ausgeschnittenen und iiber jeder Stiitze iiberblatteten, 

flachliegenden Bohlenholm verbunden und unterstiitzen so auf halber Hohe und vermittelst eines ebenfalls auf ihnen auf- 

gelagerten Spannbalkens mit Firststiel auch die Spitze des machtigen Kegeldaches, dessen Unterseite zu einer reichge- 

flochtenen Decke ausgebildet ist (vgl. Abb. 21). In etwas unregelmafiigen Abstanden geben einzelne weiflgestrichene 

Sparrenbretter eine Radialteilung, wahrend durch Gruppierung und gelegentliche schwarz-weifi-rote Stoffumwicklung 

der ringformig untergebundenen Strohwulste die Musterung weiter bereichert ist. Weniger geschmackvoll mutet die 

Umkleidung des Spannbalkens und der Firstscheibe mit klein gelbrot gemustertem, des Firststieles mit einfarbig 

blauem Stoffe an. 

Den FuBboden bedeckt eine in einem Stucke mit konzentrischem Muster geflochtene Rohrmatte aus starken Bam- 

busrohrstreifen. Die lehmverputzte, dunkelgelbbraune Wand umzieht als einziger Schmuck in Tursturzhohe ein dichter 

Hornerkranz. Zwei einander gegeniiberliegende Turen mit bogen- 

formig ausgeschnittenem Bohlensturz gewahren den Gasten vom 

Wirtschaftshofe, dem Hausherrn vom Wohnhofe her den Zutritt. Licht 

spenden aufler den Turoffnungen zwei in der andern Hauptachse ge- 

legene Fenster, deren eines einfach, das andere gekuppelt ist und auf 

seiner Innenseite in feinen schwarzen Linien noch die Vorzeichnung 

fur den Zimmermann nebst ein paar kleinen Dekorationsversuchen, 

sowie in Kerbschnitt verzierte Sattelholzkopfe zeigt (vgl. Abb. 59 

und 62). Acht kleine Luftlocher, in den Mitten der Stiitzenzwischen- 

raume durchbrechen die Umfassungsmauer etwa 50 cm unter ihrer 

Oberkante. 

Anschlieflend sei hier kurz hingewiesen auf die Abb. no, eine 

scheunenartige Anlage aus Aksum, die leider nicht naher untersucht 

wurde. Vielleicht entstand sie durch nachtraglichen Anbau von Fliigel 

mauern aus einem Torhause. Auffallig ist die scheinbar durch eine 

innere Ilolzkonstruktion getragene Firstpfette, die durch eine Bambus 

tafel notdurftig geschlossene Giebelflache lafit wenigstens keinerlei 

Abb. no. Ungewohnliche Hausform. Aksum. Unterstutzung erkennen. 
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P) Die Nischenhauser 

erfallen in zwei Untergruppen: eine von annahernd oder ganz quadratischem Grundrifitypus, der das Innere durch vier 

sich rechtwinklig und symmetrisch kreuzende Querwande in neun mehr oder weniger offen ineinander iibergehende Raume 

Abb. 112. Schnitt zum Grundrifi Abb. n 

und Winkel zerlegt zeigt; die andere sich vom ersteren Typus im Grunde nur dadurch unterscheidend, daB die quadratische 

AuBenwand durch eine kreisrunde ersetzt ist, was aber meistens 

auch den Fortfall der vier winzigen Eckwinkel bedeutet, so dafi 

sich die Gesamtzahl der Nischen nebst Mittelraum nicht iiber 

fiinf erhebt. 

Abb. ill zeigt ein quadratisches »Viernischenhaus«, so 

zu benennen nach dem Hauptraum mit seinen auf alien vier 

Seiten gleichmafiig in fast voller Breite sich anschliefienden 

nischenartigen Erweiterungen. Zwar wurde nur dies eine, auf 

dem Hofe des Ras Mangascha zu Adua gelegene, besucht und 

aufgenommen, doch sind in Adua allem Anscheine nach noch 

viele der gleichen Art vorhanden, die in Aksum dagegen ganzlich 

unvertreten ist. Nur auf dem Plateau Mai QohS nahe Aksum 

lafit ein Triimmerhaufen in dem sogenannten »Lager des Kaisers 

Johannes« auf eine einst ganz gleiche Anlage schliefien. (Vgl. 

Kap. Ill, 3, S. 43.) 

Das Aduaner Gebaude, welches uns als »Frauenhaus« 

bezeichnet wurde, ist zweistockig, wie es das aksumitische war, 

wobei freilich das Erdgeschofi so niedrig gehalten ist, dafi es nur 

untergeordneten Zwecken dienen kann. Zum ObergeschoB leitet 

eine stattliche Freitreppe empor, die nicht wie sonst iiblich 

unauffallig langs der Seitenfront verlauft, sondern in der Mittel- 

achse der Vorderseite lotrecht darauf zufiihrt. Im ObergeschoB 

sind die grofien Wandoffnungen vom Mittelraum zu den vier 

Nischen durch je drei starke, sauber vierkantig behauene und 

treppenformig verlegte Balken iiberdeckt (Abb. 112 und 113). 

Die vier kleinen Eckraume sind in Hohe der Fenstersturze, 

deren Uberlagsbohle als schwach vortretendes Holzband den 

Innenraum rings umzieht, durch einen Zwischenboden in je 

erne mannshohe ^untere Koje und einen niedrigen Oberraum 

geteilt. Der Zugang zu beiden erfolgt nie von ein und derselben 

Nische aus. Einer der oberen Eckraume uberragt als kleiner Abb. 113. innenansicht zu Abb. 1 n. 

Deutsche Aksum-Expedition III. 5 
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Abb. 

Aufbau das flach-sattelformige Erd- 

dach, das so durch ihn bestiegen 

werden kann. 

Aufier diesen eigentlich mehr 

schrankartigen Raumen findet sich 

iiber jedem der drei Paare gekuppel- 

ter Fenster noch ein Paar fenster - 

artig ausgebildeter flacher Wand- 

nischen. Die aus vollkantigen Spar- 

ren und dariiber in Fischgratenmuster 

verlegten Bohlen gebildete Decke des 

Mittelraums (vgl. S. 17 Abb. 48) ist 

flach sattelformig auf einen vonKon- 

solen unterstiitzten Firstunterzug 

Abb. 115. Rechteckhaus mit rundem Aufbau. Adua. 

14. \ eranderter l ypus des Viermschen- aufgelagert. In alien vier Nischen schliefien sich gleichartige Decken mit derselben 

Neigung pultformig an. Das Haus ist sauber gearbeitet, besonders alle Holzteile 

sind mit grofier Sorgfalt scharfkantig behauen und schon gebeilt. 

Abb. 114 gibt einen aus dem vorigen abgeleiteten GrundriB, den ein auf demselben Hofe stehendes Haus und mit 

ihm, der aufieren Erscheinung nach zu urteilen, noch manches andere in der Stadt aufweist. Bei einer schwach langlich- 

rechteckigen Form, der auch der Mittelraum entspricht, liegt die Hauptabweichung in der Zusammenziehung der Nischen 

und Ecken zu wenigen, entsprechend grofieren Nebenraumen. Es ist wohl eine kleine Seitentur aufier der Haupttiir vorhanden, 

aber kein einziges Fenster. Vermutlich um Licht und Luft in den Mittelraum zu bringen oder als Rauchabzug ist in manchen 

Fallen auf das Erddach ein kleiner Kniippelrundbau mit entsprechendem Strohdach, wie ihn Abb. 115 wiedergibt, gesetzt. 

Leider ist bei dem kurzen Aufenthalt im Orte diese Bauform nicht naher untersucht. 

Im engsten, spater im 5. Abschnitt zu erorternden und auch von Krencker im Band II. Absch. C, Kap. II be- 

handelten Zusammenhang mit dem Viernischenhaus rechteckiger Art steht, wie oben schon angedeutet, das von den wohl- 

habenderen Volksteilen, Priester und Adel, bevorzugte runde Viernischenhaus (Abb. 116). Auch bei ihm bildet ein 

quadratischer Mittelraum von der stattlichen Hohe von etwa 4—5 m mit vier grofien Nischen den Kern. Da die an sich 

schon so kleinen Eckraume aber durch die Kreisform der Umfassungsmauer noch etwa zur Halfte weggeschnitten werden, 

sind sie entweder dadurch wieder etwas erweitert, dafi die Nischen sich 

nicht mehr in voller Breite des Mittelraums auf diesen offnen, sondern 

beiderseits um ein Stiickchen verschmalert werden; oder aber sie fallen 

auch ganz fort, indem nur eine diagonal gestellte Mauer die Verbindung 

zwischen Quadrat und Kreis bewirkt. Vielfach wird auch eine der 

grofien Nischen rechts oder links iiberhaupt vom Mittelraum abgetrennt 

und als besonderer Raum ausgebildet. Die bescheidenen Abwechslungs- 

moglichkeiten in der Raumgruppierung, welche sich durch diese 

kleinen Mittel ergeben, zeigen z. B. die Abb. 117 u. 118. 

Eine reichere Abwechslung zeigen die Decken dieser Hauser. 

Wahrend der nach der Beschreibung auf S. 10 oben ins Rund uber- 

gefuhrte Mittelraum eine geflochtene Kegeldecke iiber dem Tambur 

tragt, pflegen die unteren fiinf Seitenraume durch schwach pultformige 

Balkenbohlen- oder wagerechte Rundbalkendecken tiberdeckt zu sein. 

Doch finden sich auch nebeneinander ganz verschiedenartige Ausfuhrun- 

gen, wie das weiter unten noch beschriebene alte Haus des Bascha 

Garazgier in Adua z. B. beweist. Ob die mittlere Kegeldecke ein selb- 

standiger Bauteil oder, wie sonst, eins mit der Dachunterseite ist, 

konnte nicht genau festgestellt werden. In einigen Hausern schien das 

erstere der Fall zu sein, wenigstens erwies sich gelegentlich, dafi ein 

von den Eckraumen aus begeh- oder mindestens bekriechbarer Dach- 

raum, der durch Luftlocher im Tambur mit dem Mittelraume in Ver¬ 

bindung stand, vorhanden war. 

Eine zweistockige 

Ausbildung auch dieser Ge- 

baudeform kommt vor. In 

der Regel beschrankt man 

sich jedoch darauf, in 

einem vom Mittelraume 

abgetrennten Segmente den 

Fufiboden zu vertiefen, so 

dafi ein zum Teil in die 

Erde versenkter Keller mit 
Abb. 116. Abb. 117. 

Runde Viernischenhauser. Abb. 118. Rundes Viernischenhaus zu Aksum. 



II. Einzelhciten der Gehofte. 35 

iiber gelegenem »Hangeboden« entsteht, wobei entweder dieser (vgl. Abb. 23) oder jener (Abb. Il8j bevorzugt wird. 

Die in Abb 23 nach der Erinnerung gezeichnete Skizze eines ganz neuen Hauses in Aksum zeigt, wie ansprechende \\ irkung 

ch mit solch kleinem Durchblick zu erzielen ist. 
q|3 vollstandige Gebaude-Unterkellerungen vorkommen, vermag ich nicht mit Bestimmtheit zu sagen, glaube es 

xber gehort zu haben. Wahrend die Keller oder kellerartigen Raume fur die Aufbewahrung von Lebensmitteln, besonders 

Getreide und sonstigen Feldfriichten dienen, finden in den, wie erwahnt, in ihrer Hohe knapp gehaltenen Erdgeschossen 

der rechteckig-zweigeschossigen Gebaude aufierdem auch Haustiere, wie Esel und Maultier, Unterschlupf. Fur Wohnzwecke 

diirften sie weniger benutzt werden. 
Ein besonders stattliches Beispiel des runden, einstockigen Viernischenhauses bietet das Wohnhaus Abb. 118 120 

in dem schon mehrfach erwahnten Nordhofe des Ras Mangascha in Aksum: 

Abb. 120. Inneres eines runden Viernischenhauses. Aksum. 

Im AuBern (Abb. 119) fallt als Besonderheit ein auf 3/4 seines Umkreises durchgeftihrter, scheinbar erst spater vor- 

gelegter »Laufgang« auf, eine 80—90 cm dicke Mauerschale von etwas mehr als halber Hohe der Umfassungswand selbst, auf 

der auch die Stiitzen des Dachtiberstandes aufsitzen. Der Zweck einiger in stufenformigen Reihen aus der Mauerflache 

vortretender Steinplatten ist nicht recht ersichtlich, denn ein weit brauchbarerer Aufstieg ist (bei a in Abb. 118) vorhanden. 

Urspriinglich scheint der jetzt durch Fenster und Ttirnische unterbrochene Gang wenigstens iiber letztere hinweggefiihrt 

zu haben. Aufier dem Haupteingang bei b, findet sich, wie auch sonst iiblich, noch seitlich eine niedrige Schlupftiir (c). 

Das Innere (Abb. 120) gewahrte mit seinen altersgebraunten Mauern und schwarzlichem Holzwerk, seinem Kunter- 

bunt von Waffen, Decken, Gewandern, Fellen, WassergefaBen, Trinkhornern, Biichern, Korben und groBen Getreide- 

behaltern einen aufierordentlich malerischen Anblick. Der mit einer einfachen Matte bedeckte Fufiboden war aufier- 

dem mit Heu bestreut. Der rechterhand liegende Nischenraum ist von dem Mittelraum durch eine Mauer abgetrennt und 

5 
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durch eine 2,20 m fiber FuBboden des Mittelraums eingezogene Zwischendecke in Keller und Hangeboden zerlegt. In ersteren 

fiihrt gleich rechts des Eingangs, durch eine niedrige, lehmverstrichene Mattentiir verdeckt, eine Treppe; der Hangeboden 

ist nur mittels Leiter durch eine Luke von 40/60 cm besteigbar. Die dritte, der Tur gegeniiberliegende Nische nimmt vor 

einem gekuppelten, aber von auBen mit Mauerwerk versetzten Fenster ein teppichbedecktes Angareb ein, an dessen Kopf- 

und Fufiende die Wandecken durch Schrankchen 

ausgenutzt sind. Das Angareb ist offenbar der Sitz 

und das Lager des Hausherrn, der hier auch seine 

Gaste empfangt und zum Sitzen einladt. Die vierte 

Abb. 119. Rundes Viernischenhaus von auficn. Aksum. Aksum. 

zum Mittelraum nicht so weit geoffnete und um eine Stufe vertiefte Nische endlich fiihrt geradeaus zum Seitenausgang und 

links zu einem zweiten Kellergelafl, iiber dessen Treppe ebenfalls ein kleiner Hangeboden eingefiigt ist. Der Mittelraum 

selbst ist bis zu dem nach dem einbeschriebenen Kreise ausgeschnittenen Bohlenbelag, der die Tamburmauer mit Spann- 

Tialken und der einfach geflochtenen, glanzend schwarzen Kegeldecke tragt, 3,60 m hoch, so daB die Wandflachen genau 

Quadrate bilden. Die groBen Nischenoffnungen werden in der typischen Weise durch die stufenformig auf Konsolklotzen 

mit Kerbschnitzerei verlegten Balken iiberspannt. 

Die winzigen Eckraume sind ganz vermieden und zum Teil durch voile Mauermasse ausgefiillt. 

Ein kleines zweistockiges Empfangshaus auf demselben Hofe sei gleich im Anschlufi besprochen. Auch seine Grund- 

riBform lafit sich trotz ihrer Eigenart auf das Viernischenhaus zuriickfiihren. Der in Abb. 121 gegebene obere Grundrifi zeigt 

einen quadratischen, hier bis zum Bohlenkranz nur 2,05 m und bis zum Scheitel der Decke 2,80 m hohen Mittelraum von 

rund 3 m Seitenlange, an den sich zwei geschlossene Nischen als Flur und als Angarebraum und eine dritte in Gestalt eines 

mit Stangengertist laubenartig iiberbauten Altans anschlieBen, wahrend die vierte Seite unmittelbare Aufienwand geblieben 

ist. Infolge dieser Kiirzung sind auch drei 

der Eckraume fortgefallen, im vierten 

fiihrt die Treppe zur Flurnische hinauf. 

Das seinerzeit in lustiger Weise mit 

den Friichten eines absterbenden Flaschen- 

kiirbis iibersate Dach (Abb. 122) ist in 

der ublichen Art mit Spannriegel auf 

Tamburmauer fiber dem Mittelraum er- 

richtet. Einzigartig aber ist dessen in 

bunten Farben bemalte und sehr sauber 

konstruierte Decke (Abb. 51 u- 52)> die 

den Grundgedanken der geflochtenen Ke¬ 

geldecke in schwere Balken- und Bohlen- 

konstruktion iibersetzt. 

Als ein weiteres eigenartiges Bei- 

spiel des runden, eingeschossigen Vier- 

nischenhauses von besonderer Klarheit 

und Symmetric des Grundrisses wurde von 

Krencker das Haus des Bascha Garazgier 

in Adua aufgenommen (Abb. 123—125). 

Es unterscheidet sich von den gleichartigen 

Anlagen, insbesondere der unter Abb. nS 

bis 120 dargestellten, aufier durch etwas 

Abb. 122. Aufienansicht des Empfangshauses Abb. 12.. gesteigerte Breiten- und HohenmaBe (etwa 
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• 44 m fiir die Mittelraumwand) und aufwandigere Ausfiihrung in den Einzelheiten vor allem in drei Punkten: 

^ hat die AuBenmauer der riickseitigen Haushalfte, indem sie sich der Stirnflache der kraftig vorspringenden Tiirpfeiler 

inschliefit, einen grofieren Radius als die der Vorderhalfte 

dadurch die beiden riickseitigen Eckraume; 

verhaltnismafiig eng gehaltene 

Abb. 124. Haus des Bascha Garazgier zu Adua. Empfangsnische. 

und vergrofiert 

2 kennzeichnet sich das innere 

Rischenkreuz auch aufien durch vier tiefe und hohe Nischen, 

cjeren drei durch Tiiren und vierte ruckseitige durch eine von 

zwei grofien gekuppelten Fenstern durchbrochene Wand ein- 

genommen werden; 3. aber sind diese AuBennischen in ihrem 

vordersten Teile von einem steinernen Rundbogen iiberwolbt, 

eine bautechnische Einzelheit, die nur aufierst selten und in 

dieser Spannweite (1,60 m) iiberhaupt im Lande nirgends sonst 

beobachtet wurde. 

Krencker bemerkt zu seinen Skizzen: 

»Dem Aussehen nach ist es ein sehr altes Haus, gekenn- 

zeichnet I. durch die Lage in einem grofieren Gehofte, dem es 

als Empfangsraum einmal als Teilbestand angehorte. Die 

iibrigen Gebaude des Komplexes sind jetzt verschwunden oder 

liegen in Triimmern; 2. durch das alte schwarze Holzwerk, die 

in ganz flachem Relief gehaltene Rankenornamentik und die 

Dekoration der Holzladen (breite Brettechnik, vgl. Abb. 69); 

3. durch die Klarheit des Grundrisses, in dem der Viernischen- 

typus deutlicher denn sonst zum Ausdruck kommt und der 

wichtig ist als Parallele zu den Nischenraumen des alten Palastes 

in Aksum; 4. durch die sonst verwischte Anlage mit drei Tiiren 

und einer Empfangsnische. Die Verbindung der aufieren Rund- 

mauern mit dem inneren Nischenbau ist in der vorderen Halfte 

verschieden von der riickseitigen. Vorn tangiert die AuBen- 

mauer den inneren Eckkern und gestattet so seitlich der Nischen 

nur nochschmale Winkel fiir Vorrate. Riickseitig entstehen durch 

Weiterriicken der aufieren Mauer grofie Vorratsraume, die durch 

je eine Tiir vom Sitzplatz des Hausherrn zu erreichen sind; iiber dem einen Raum liegt, durch ein Fenster zu erklettern, 

auch ein Zugang zu den niedrigen Vorratsraumen, die sich zwischen dem aufieren Strohkegeldach und den Decken befinden. 

Die drei Eingange sind gleich stattlich. Tiefe Tiirnischen werden auf der vorderen Halfte gebildet durch vorgezogene 

Wandpfeiler. Die Tiiren, deren Holzrahmen oben durch mit fiinf Wiilsten besetzte Flachbogen geschlossen werden, schlagen 

nach aufien in die Nischen 

(Tiirfitigel Abb. 66), unter 

gewolbte steinerne Gurtbo- 

gen, die in den Fronten 

zwischen den Pfeilern lie¬ 

gen, auf. 

Uber dem Innenqua- 

drat sitzt auf iiber Eck ge- 

legten Balken die Rundung 

(Tambur) zur Aufnahme des 

Kegeldaches, darin Liiftungs- 

fenster. — Die Konstruk- 

tion des Mittelstieles auf 

nach oben gebogenem, langs 

durch den Raum gelegten 

Balken ist wie sonst, ebenso 

die kegelformig aus gefloch- 

tenem Rohrwerk iiberdeckte 

Mitte. Horizontale Holzschwellen im Mauerwerk mit etwa 70 cm Ab- 

^ stand erinnern an die altathiopische Holztechnik. 

Als Uberdeckung der Nischenoffnungen dient eine Abtreppung 

durch drei Balken, die auf kerbschnittverzierten Konsolen ruhen. Die 

Decken der Nischen sind verschieden ausgebildet: Uber der Nische des 

liegenden Horizontalbalken eine kleine Flechtkuppel nebst Spannbalken- 

in der Nische vom Haupteingang rechts eine flache, Holzdecke mit Bohlung 

Abb. 125. Haus des Bascba Garazgier zu Adua. 

Decke des Mittelraumes. Gez. Krencker. 

Abb. 123. 

Hausherrn 

Haus des Bascha Garazgier zu Adua, 

Aufgen. und gez. Krencker. 

sitzt zwischen je zwei seitlich 

konstruktion ahnlich der im Mittelraum 

auf Balken. Die Bohlen sind in abwechselnden Winkeln gelegt; in der Nische links ein sattelformiges Dach aus Brettern 

mit kurzem First nach der Tiefe der Nische; tiber dem Haupteingang Satteldecke aus Flechtwerk mit Firstbalken. 
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Zwischen den vier Balkenlagen der Wande, zwischen Fufiboden und Decke, sind die seitlich der Nischen gelegenen 

Winkelraume in den verschiedenen Hohen zu Vorratsraumen benutzt.« 

Aus der Erinnerung an einen der offiziellen Besuche auf der Durchreise durch Adua sei das zweigeschossige Vier- 

nischenhaus des Fltaurarl Madhen erwahnt, welches zwei Eigentiimlichkeiten aufwies. Wenn ich nicht sehr irre, fiihrte 

die enge massive Treppe zum Obergeschofi in einer der Nischen hinauf. Der Fufiboden der anderen drei Nischen des 

oberen, nur kleinen Raumes aber war durch gemauerte Podien zu Sitzgelegenheiten erhoht. Ob das Haus dem eckigen 

oder runden Typus folgte, mufi dahingestellt bleiben. 

t) Mehrraumige Hauser. 

Die Gruppe der ausgesprochen mehrraumigen Hauser hat scheinbar im Profanbau nur wenige unzweideutige Ver- 

treter aufzuweisen, wahrend die im nachsten Abschnitt behandelten kirchlichen Bauten zahlreich aus solchen bestehen. 

Abgesehen von den geringfugigen Mauerresten eines ganz ver- 

einzelt dastehenden, kleinen ftinfraumigen Rundhauschens mit 

kreisformigem Mittelraume (Abb. 126) kann hier nur auf zwei 

Beispiele, eines aus jiingster und eines aus alter Zeit, hinge- 

wiesen werden, aber auch diese stehen auf verschiedene Weise 

in engem Zusammenhang mit der kirchlichen Bauweise. 

Zur Zeit der Anwesenheit der Expedition in Aksum war 

gerade ein grofies Wohngebaude (Abb. 127, 128) fur den 

Dagazmac Gabra Sellase bei der grofien Stele im Bau begriffen. 

Die Grundrifianordnung (Abb. 127), die ganz europaisch anmutet, 

ohne dafi damit eine solche Abhangigkeit behauptet sein soil, 

diirfte eine getreue Nachbildung des grofien Schatz und Priester- 

hauses der Kirche Madhane-Alam in Adua (vgl. Abschn. 4, Kap. 

Ill, 1) vorstellen und ist von uns auch fur Wohnzwecke sonst 

nicht beobachtet. Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dafi sie 

in den zahlreichen oblongen Bauten Aduas, vielleicht nur einge- 

schossig, noch wiederkehrt. 

An einen schmalen Eingangsflur nebst Treppenhaus mit 

massiver Treppe und Hinterausgang schliefien sich rechts und 

links zwei geraumige Wohngemacher an. Die Einteilung des 

Obergeschosses entspricht der des unteren, welches hoch und 

luftig in diesem Falle offenbar auch fur Wohnzwecke benutzt 

werden soli. Der Zweck der ruckseitigen Mauerklotze, deren einer wie fur ein Rauchrohr schlitzartig ausgespart ist, ist 

nicht klar. Die Ausstattung der Aufienfronten mit Ecklisenen ahmt ebenfalls eine sonst nur bei kirchlichen Gebauden 

beobachtete Bauweise nach (vgl. Abb. 232). Auf die technischen Einzelausfiihrungen ist im Abschnitt I, Kap. II, 5> 

S. 18 bereits Bezug genommen. 

Das andere Beispiel ist ein vielleicht schon viele Jahrhunderte altes Bauwerk: Das Haus des Abtes im Klosterdorfe 

Debra Damo. Die leider unvollstandige Grundriflskizze Abb. 129 ist nur nach Erinnerung und einigen kurzen, an Ort und 

Stelle gemachten Notizen wiedergegeben. Das Haus hat drei Raume, von denen mindestens der eine der beiden kleineren 

noch ein Obergeschofi tragt, wie die Aufienansicht (Abb. 130) beweist. Der vordere scheint nur von der grofien Haupthalle 

aus durch eine Schlupftiir, der hintere nur von aufien zuganglich zu sein. 

Der Hauptraum ist eine bei aller Armlichkeit der Ausstattung durch ihre Grofienverhaltnisse eindrucksvolle 

prachtige Halle von etwa 8 x19 m, die durch zwei Reihen von je sechs Rundholzstiitzen in drei Schiffe geteilt wird. Auf 

Abb. 126. Mehrraumiges Rundhaus bei 

Adua. Aufien-Durchmesser 6 m. o • 
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Abb. 127. Neubau des Dagazmac Gabra 

Sellase zu Aksum. 

Abb. 129. Empfangshalle 

des Abtes in Debra Damo. 

Abb. 128. Neubau des Dagazmac Gabra Sellase zu Aksum. Abb. 130. Haus des Abtes in Debra Damo. 
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• sen Saulen ruht eine flache Balken- und Bohlendecke, wie S. 17 und durch Abb. 48 beschrieben. Alles Holzwerk hat 

ieSe"chone dunkelrotbraune Farbung angenommen, die im Verein mit dem Gelbgrau der kahlen, lehmverputzten Wande 

und der dammrigen, 

nur auf den Schmal- 

seiten durch die Tur 

und wenige kleine 

Fensteroffnungen ein- 

dringenden Beleuch- 

tung eine schone Far- 

benstimmung hervor- 

bringt. 

Die Ausstat- 

tung der Halle besteht 

in einem Angareb in¬ 

mitten der dem Ein- 

gange gegeniiberlie- 
genden Schmalwand Abb. 132. Torgebaude der Klosterkirche zu Debra Damo. 

und einem zwei Sau- 

lenjoche davor im Mittelschiff aufgemauerten niedrigen Sockel, auf den 

zu Ehren der Gaste ein machtiger fufiloser Tonkrug von schwarzer Farbung 

gesetzt, von zwei rechts und links wie ein paar Wappenhalter kauernden 

Sklaven gehalten und zur Fiillung der Becher mit dem in vorzuglicher 

Qualitat darin enthaltenen Nationalgetrank, dem Tag oder Honigwein, 

des oftern langsam gekippt wurde. 

Die Ttir- und Fensterkonstruktionen zeigen teils noch die alte Art 

der Klosterkirche mit Affenkopfen, teils das einfachere Rahmenwerk und 

Abb. 131. Torhaus am Aufstieg nach Debra Damo. dje bogenformig ausgeschnittenen Bohlen spaterer Zeiten, so dafi man 

das ganze Gebaude, im Hinblick auf die spateren Erorterungen bei den 

Kirchen, als spatmittelalterlich bezeichnen mochte. Ganz eigenartig, und, soweit meine Beobachtung reicht, ausschliefilich 

auf das weltabgeschiedene Klosterdorf Debra Da'mo beschrankt, hier aber vielfach verwendet, ist der im oberen Wandteil 

angebrachte zickzackformige, mit Bohlen ausgesetzte Fensterfries. Ob vielleicht einmal ein klosterlicher Baumeister von 

einer frommen Pilgerfahrt nach Jerusalem dieses Motiv aus Jaffa, wo es in dreieckig aufgeschichteten Tonrohren als 

Briistung der flachen Dacher iiblich, mit heimgebracht hat ? 

Im Anschlufi noch ein kurzes Wort fiber das leider nur so fliichtig gesehene und gewifi sehr eingehender Studien weter 

Klosterdorf (vgl. auch Bd. I Abschn. I und Bd. II Abschn. F, Kap. I). Sein Charakter ist dadurch bestimmt, dafi die 

Bedachung wie bei Kirche und Abtshaus nach meiner Erinnerung ausschliefilich in flachen Erddachern besteht, nur das 

Torgebaude, das malerisch den zerkliifteten Treppenweg iiberquert, der steil vom Seilaufstieg zum Plateau hinauffiihrt, 

zeigt eine Strohbedachung (Abb. 131). Mit ganz besonderer Sorgfalt sind die verputzten Aufienwande durch zahlreiche 

weit vorgestreckte Steinplattenschichten geschiitzt. 

Vor allem aber ist die Gruppierung aller Hauser in sich und zueinander, wie schon die vorerwahnten Beispiele 

erharten, und wie auch die Toranlage zum Hof der Klosterkirche (Abb. 132) zeigt, weit freier und vielgestaltiger, geradezu 

auf wechselvolle malerische Wirkung gerichtet, als dies uns sonst irgendwo an den beriihrten Orten entgegengetreten ist. 

III. Einige Beispiele groBer Gehofte. 

Nach Erorterung der Einzelheiten mogen einige Beispiele grofier Gehofte noch ein zusammenfassendes Bild geben: 

I. Das Gehoft des Ras Mangascha zu Adua hat zwar nur mittlere Grofienverhaltnisse aufzu- 

weisen, zeichnet sich aber durch besonders solide Ausfiihrung seiner stattlichen und gut erhaltenen, im einzelnen schon 

besprochenen Gebaude aus (Abb. 133). 

Die grofiten Ausdehnungen des unregelmafiig geformten, teils von Strafien, teils von Nachbargehoften umgebenen 

Besitzes betragen etwa 45 : 40 m. Er wird umgrenzt von einer machtigen, strafienseitig teilweise bis 4 m hohen Mauer, die 

aufier im Torhause nirgends durchbrochen ist. Letzteres liegt, wie mehrere der »herrschaftlichen« Hofe es tun, an einer platz- 

artigen Strafienerweiterung und bildet die S. 29 (Abb. 97 u. 98) besprochene grofie, zweiraumige Anlage. Durch eine niedrige 

Mauer, in die sich zwei der Gebaude des Anwesens einfiigen, ist das Gehoft in einen Vorderhof und einen grofieren zwei- 

teiligen Haupthof, dessen Seitenfltigel zurzeit als Gartenland benufzt wurde, geteilt. Am Vorhof liegt rechts das einstockige, 

flachgedeckte Wirtschaftshaus, in dem jetzt als einzige Bewohner des Anwesens seine vom verbannten Herrn eingesetzten 

Hfiter hausen. Eine kleine Seitentiir des Hauses flihrt in den Haupthof. Links im Vorhofe, in dem bei Anwesenheit des Herrn 

gewifi noch eine Reihe kleiner Kniippelhutten fur das Gefolge aufgeschlagen war, offnet sich die Haupteingangstiir des 

Wohn- und Empfangshauses, das in Grundrifi und Aufbau den unverwischten Typus des eingeschossigen runden Vier- 
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nischenhauses zeigt. Auch hier geleitet eine Seitentiir in den Haupthof, der aufierdem drittens noch durch eine Mauerpforte 

mit dem Vorhof verbunden ist. Fast in seiner auGersten Ecke liegt, mit einer Front auf die Flofmauer aufgesetzt, das zwei- 

geschossige Frauenhaus mit stattlicher Freitreppe, wie es S. 33 (Abb. ill—113) als Urbild des rechteckigen Nischenhauses 

beschrieben ist. 

Abb. 134. Gehoft des Ras Mangascha zu Aksum stidlich der Zionskirche. Planskizze. 
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ZweigeschcASiq : 

OBERC.E5CH. 

Abb. 135. Zusammengebaute Wohnhauser 

in Aksum. 

Abb. 136. 

Das siidlich der Zionskirche in Aksum ziemlich frei am Rande der weiten Hochebene, noch 

. heiligen Bezirke gelegene, grofie Gehoft desselben Ras (Abb. 134) verfugt iiber fast 

'lnnoelt so grofie Abmessungen wie das Aduaner, es mifit im umschriebenen Rechtecke etwa 80 x70 m. Seine 2,5 3 m 

hohe Mauer gliedert sich in weitem Bogen anderen Gehoften an und umschliefit mit dem Torgebaude 20 Baulichkeiten, 

leren friiher bei Anwesenheit des machtigen Besitzers vermutlich noch weit mehr gewesen sind. Das For zeigt die ge- 

wohnliche einraumige Gestalt (vgl. Abb. 93) mit sehr niedrig gehaltenem ObergeschoB und Ireppe zur Linken. Erne kleine, 

einfach iiberdachte Mauertiir (wie Abb. 90) fiihrt in der gegeniiberliegenden Hofmauer wieder hinaus auf erne scheinbar 

nicht als Wohngehoft, sondern als Feld- oder Gartenland benutzte grofie Flache 

mit mangelhafter Umwehrung. Der eigentliche Hofraum bildet zu zwei 

Dritteln etwa einen weiten Platz, iiber den sieben kleine Knuppelbauten fur 

Gefolge und Dienerschaft zerstreut sind und dessen aufierste Ecke hinten 

links zwei Stallgebaude von langgestreckt-rechteckiger Form mit Strohpult- 

dach besetzt halten. Das rechtsseitige Gehoftsdrittel aber ist als Wohnhof 

durch einen von drei Gebauden und einem Durchgange unterbrochenen \ erhau 

abgetrennt. Das grofite dieser drei und zu- 

gleich aller Gebaude des Gehoftes ist die S. 31 

(Abb. 108 und 109) beschriebene Empfangs- 

halle. Die aufierste Ecke des von weiteren 

vier Rundhiitten besetzten Wohnhofes ist 

nochmals im Anschlufi an ein eigenartiges 

Doppelgebaude durch einen zweigeteilten 

Verhau abgeschnitten. Dieses Doppelhaus 

ist das einzige Beispiel einer unmittelbaren 

Verbindung zweier, ihrer Grundrifianlage 

nach selbstandiger Bauten, die wohl als 

eigentlicher Wohnraum und als Frauenhaus 

aufzufassen sind. 

Der vordere Teil, das dem Riickaus- 

gang der Empfangshalle zunachst liegende 

Rundhaus A (Abb. 135, 136, 137) ist nach 

dem gewohnlichen Typus mit inneremWand- 

pfeilerpaar und mit dem grofien lichten 

Durchmesser von 6,50 m errichtet. Sein 

Fufiboden ist um einige Stufen iiber Terrain emporgehoben. Beleuchtet wird der Innenraum durch drei hochgelegene, 

verhaltnismafiig grofie Fenster. Eine Nebentiir fiihrt in den innersten Hof, wahrend man durch eine dritte, winzige Schlupf- 

tiir auf die Treppe zum ObergeschoB des an Grundflache kleineren, aber durch ein sehr hohes Erdgeschofi ungewohnlich 

hohen, quadratischen Anbaus B gelangt, dessen Raumdisposition vollig von alien anderen Baulichkeiten, die wir sahen, 

abweicht. Die massive Treppe windet sich mit drei kleinen steilen Laufen um einen dicken Pfeiler in offener, nur durch 

die Dachiiberstande geschiitzter Halle zu einem kleinen Vorplatz hinauf. Von hier aus betritt man den nur 2,65 X2,I0 m 

messenden Hauptraum, dessen Decke in hiibscher Vereinigung verschiedener Techniken gefertigt ist: In nur etwa 2,50 m 

Hohe iiber dem mit kraftiger Bambusmatte iiberflochtenen Fufiboden tragt ein starker, konsolengestiitzter Langsbalken 

den First einer kleinen, die Seitenwande in 2 m Hohe anschneidenden Satteldecke, deren Flachen aus einer iiber je vier starke 

Sparren gestreckten, sauber gearbeiteten 

Flechtdecke bestehen. Drei tiefgelegene 

Fenster erhellen den mit Wandnischen 

ausgestatteten, sauber weifi gettinchten und 

durch schwarz-weifi-rote Stoffumwicklung 

einzelner Deckenwiilste geschmtickten, sehr 

freundlichen kleinen Raum. Durch ein die 

Wand schrag durchschneidendes Guckloch 

kann man von ihm aus den Treppenaufgang 

iibersehen. Dicht iiber dem Fufiboden durch- 

brechen kleine Luftlocher die Aufienwande, 

wie sich dies auch sonst bisweilen beobachten 

lafit. Eine ebenfalls geflochtene Pultdecke 

tiberdacht die links sich anschliefiende 

schmale Nische. Uber der zweifellos ganz 

selbstandigen Deckenkonstruktion schwebt 

das Dach vermutlich mit Spannbalken und 

Mittelstiel. Die Ableitung des Traufen- 

wassers iiber der Treppe zwischen den beiden 

Gebaudeteilen erfolgt durch hochst euro- 

Deutsche Aksum-Expedilion III. 

Schnitt durch Bauteil B 

in Abb. 135. 

Empfangshaus. Wohnhaus. Frauenhaus. 

Abb. 137. Zusammengebaute Wohnhauser in Aksum. 
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paische, rinnenformig gebogene Wellblechtafeln in sehr primitiver Weise! Ausnahmsweise gut erhalten sind auf diesem 

Bau wie auch auf der Empfangshalle die tonernen Dachbekronungen. 

Die Zweigeschossigkeit und Lage im Hofe lafit in diesem Doppelhaus, oder wenigstens seinem rechteckigen Teil wieder 

das Frauenhaus vermuten, eine Annahme, die dadurch eine gewisse Bestatigung erfahrt, dafi es auch heute, wahrend der 

Herr des Gehoftes gefangen sitzt, von seiner Mutter bewohnt wird, einer Witwe des letzten abessinischen Kaisers Johannes 

nach dessen Tode sie Nonne wurde. 

Abb. 138. Lager des Johannes bei Aksum. 

Ihre vollkommenste Ausbildung scheinen diese Hofanlagen in den sogenannten Lagern der Kaiser erhalten zu haben, 

Gehoften, wdiche, fur einen langeren Aufenthalt des Herrschers hergerichtet, von besonderer, dem ungeheuren Gefolge ent- 

sprechender Ausdehnung sind. Man scheint dafiir gern etwas aufierhalb der Ortschaft selbst gelegene Platze auszuwahlen, 

sich aber — das beweist der schnelle weitgehende Verfall und der Befund der vorhandenen Reste dieser Anlagen — fur die 

technische Ausftihrung keine hohen Anforderungen zu stellen. 

Es konnte ein solches, angeblich vom Kaiser Johannes wohl erst in den achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts 

auf Mai Qoho bei Aksum erbautes, aber schon stark wieder verfallenes Gehoft genau aufgenommen werden, wahrend eine 

ganz ahnliche, vermutlich gleichzeitige, aber noch mehr zerstorte Anlage nahe vor Adua nur fluchtig abgeschritten wurde. 
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. Das Lager des Johannes bei Aksum (Abb. 138 u. 139) besteht aus einem unregehnafiig eiformigen Aufien- 

, fp • den bedeutenden Abmessungen von annahernd 200 m fur die nord-sudliche Langenachse bei fast 150 m gro ter 

r° In seine scharfere nordliche Rundung ist eng ein Innenhof hineingeschoben, dessen unregelmafiiges \ lereck erne 

u ere Tiefe und Breite von rund 80 m aufweist. Es ist also gegenuber der bei den kleineren Hofen ub'lichen einfachen 

Teilung in Wirtschafts- und Wohnhof hier wohl der grofieren Sicherheit der Herrscherfamihe wegen erne voll.ge Inemander- 

schaehtelung vor^nom^em ^ ^ S(idseite gelegenen Tor des Aufienhofes, der. soweit sich bei den zahllosen Breschen fest- 

stellen liefl, sonst keinerlei Eingange gehabt hat, erfolgt iiber einen davor sich dehnenden, leicht gewdbten Fe^uc Jn- 
welcher sich westlich als ziemlich ebenes Ackerland fortsetzt, auf der Ostseite dagegen zu einer stolen Talsenkung abfallt. 

Auf der Ost- und Nordseite stehen die Mauern zum Teil schon auf so abschiissigem Boden, dafi die Krone der 3 4 m ho en 
Aufienmauer und der Fufi der in nur etwa 10 m Abstand sie begleitenden Innenhofmauer etwa in gleicher o e legen 

7wei Knicke im Verlauf der Aufienmauer diirften wohl auf Zufalligkeit beruhen. Bei einer mittleren Hohe von 3,5 m schwankt 

die Dicke der Innen- und Aufienmauern zwischen 50 und 90 cm. Eine Plattenabdeckung scheint das rohe Feldsteinmauer- 

werk in Erdmortel, dem nur bei der Innenmauer etwas mehr Sorgfalt gewidmet wurde, mcht besessen ^ haben, daher is 
der Verputz auch fast vollstandig wieder abgewaschen und abgetrocknet. Die Aufienmauer 1st unmittelbar uber Boden- 

V' 
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Abb. 139. Lager des Johannes bei Aksum von Ost gesehen. 

gleiche von rund 20 cm breiten und 20 bis 80 cm hohen Wasserdurchlassen durchbrochen, die mit Rucksicht auf die Boden- 

senkungen verteilt sind. Besonders klar kenntlich sind die in welligen Linien von 30 100 cm Schichthohe sich zeigenden 

Mauerabgleichungen. (Vgl. Abb. 13.) 
Das Aufientor war nach dem normalen Tortypus der Abb. 93 errichtet und besafi, wie die Treppe und ein innen in 

2,8 m Hohe umlaufender Mauerabsatz fur das Auflager der Zwischendecke erweisen, ein Obergeschofi. Auf einer Seite der 

Tur ist ein Riegelloch fur den Ttirbalken zu sehen. 
In dem beiderseits der schwach ansteigenden Langenachse sich abdachenden grofien Vorhof sind die sehr spar- 

lichen Reste zweier grofierer Bauten, scheinbar eines runden und eines eckigen, sichtbar. Vor der Siidostecke des Innenhofes 

ragen 11/2 bis 2 m hoch noch die mit zahlreichen Wandnischen versehenen Umfassungswande zweier \ orratshauser auf, 

deren eines auch einen Nischenausbau mit Wasserauslafi am Boden aufweist. 
Der Zugang zum Innenhof erfolgt, aufier durch eine kleine Schlupftiir hinter den vorgenannten Vorratshausern, aus- 

schliefilich durch die 12 m im Lichten messende stattliche Empfangs- und Speisehalle, in der entsprechend den frtiheren 

Beispielen eine Holzstlitzenstellung und seitlich an Stelle der Breschen Fenster zu erganzen sein werden. Das Mauerwerk 

ist bis 4,5 m hoch erhalten. 
Auf dem hochsten Punkte des Innenhofes und zugleich des ganzen Lagers liegt die Ruine des zweigeschossigen 

quadratischen Frauenhauses von rund 9 m Seitenlange mit stattlicher Freitreppe. Uber dem 3 m hohen, ganzlich ver- 

schiitteten Untergeschofi bildet das Mauerwerk eine 60 cm hohe und um 20 cm zuriickgesetzte Bank, auf der \ om ganzen 

Obergeschofi nur ein nochmal um 20 cm zuriickgesetzter Mauerklotz von etwa 2 m Lange und Hohe noch erhalten ist. Das 

aus wenig Steinen und viel Erde hergestellte ganz minderwertige Mauerwerk scheint noch im Obergeschofi etwa 1,10 m 

stark gewesen zu sein. Es ist anzunehmen, dafi die Raumverteilung die des Viernischenhauses gewesen ist, zurnal auch die 

Aufienabmessungen ziemlich genau denen des Frauenhauses auf dem Hofe des Ras Mangascha zu Adua entsprochen haben. 
Auch hier erweist sich also, wie bei den anderen Gehoften, der Kern der ganzen Anlage als ein quadratischer, zwei- 

stockiger Bau, als das Frauenhaus. Das steht im Einklang mit der schon erwahnten Sitte, dafi der hochstehende Abessinier 

seine Frau sorglichst verborgen halt. In der scheinbar steten Zweigeschossigkeit der Frauenhauser, die sie liber die 

Nachbargebaude heraushebt, und der Frau einen freieren Ausblick ermoglicht, ist vielleicht ein schwacher Entgelt fur die 

fast als Gefangenschaft zu bezeichnende Abgeschlossenheit zu sehen. 
Ein wenig seitlich zwischen Empfangshalle und Frauenhaus liegen die noch 3,5° m hoch erhaltenen Mauern eines 

mit seinem 8,15 m lichten Durchmesser recht stattlichen Rundhauses mit geraumigem Nischenausbau, angeblich das Wohn- 

haus des Herrschers. Es scheint zwei Tiiren und zwei Fenster gehabt zu haben. Ob das Dach, das sich bei der Spannweite 

6* 
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und dem Fehlen von Wandpfeilern kaum mehr frei getragen haben kann, wieder durch Holzsaulen oder nur einen Mittel- 

pfosten unterstiitzt war, muB dahingestellt bleiben. 

AuBer dem sparlichen Reste eines weiter westlich hinter dem Frauenhause gelegenen geraumigen Rundbaus befindet 

sich hier noch ein kleines Bauwerk, liber dessen Bestimmung auch Einheimische nichts zu sagen wufiten: Ein scheinbar 

nie hohl gewesener kreisrunder Mauerklotz, der bei 3 m Durchmesser trocken aus Steinen etwas konisch geschichtet, 1 2; m 

hoch ist und einen Aufgang von der Siidseite hat. Moglicherweise hat man es mit einem verschiitteten Aborte zu tun. Frtiher 

soil freilich das Volk seine Notdurft in enge, unmittelbar in den Boden der Hauser gebohrte 

Locher verrichtet haben, die nach Benutzung wieder zugeworfen wurden. Und auch heute noch 

ist dasselbe Verfahren tiblich, nur dafi die etwa 10—15 cm weiten Locher statt in den Hausern 

an der Innenseite der Hofmauern hergestellt und fur wiederholten Gebrauch mit einem platten 

Steine abgedeckt werden. Vielfach scheint man es aber auch schon vorzuziehen, in die freie 

Natur, besonders auf die Felder hinauszugehen. 

AuBer jenen und vielleicht andern spurlos verschwundenen Steinhausern wird man sich 

die weiten Flachen der Hofe einst noch mit zahlreichen Knuppel- und Gestruppbauten fur 

Wirtschaftszwecke und Wohngelegenheit des Gefolges bedeckt denken mtissen. 

4. Eine im groBen und ganzen gleiche Anlage bildet das auf flachem Hohenrucken nord- 

westlich vor Adua gelegene Lager Wadiet-Nabarschl, nach Littmann auf Deutsch: 

»Wo bist du friiher gewesen ?« oder »Woher bist du gekommen?« Nur ist es im Detail ver- 

einfacht, freilich auch infolge der starken Zerstorung nicht mehr so erkennbar (Abb. 140). In 

eine eiformige Ringmauer von mindestens den Abmessungen des vorbesprochenen Lagers ist 

ein zweiter eiformiger Hof eingeschlossen, dessen Flache durch eine gerade Quermauer in zwei 

ungleiche Teile zerlegt ist. AuBer der letzten aufieren sind samtliche Mauern in der Langsachse 

des Gehoftes von einfachen Toroffnungen durchbrochen. Ob auch sonst noch Ausgange vor- 

handen waren, liefien die zahlreichen Breschen nicht erkennen. Die sparlichen Gebaudereste 

gestatten keine Schliisse; zu bemerken ist nur, daB wieder der zu hinterst, freilich hier im auBeren Ringe, gelegene hohe 

Schutthiigel (3) ein einstiges grofieres, rechteckiges Gebaude vermuten laBt. Im vorderen Teile des Innenhofes waren die 

kaum erkennbaren Reste des Seite 38 erwahnten kleinen Rundbaus (1) (Abb. 126) bemerkenswert. Eine Benutzbarkeit 

zum Aufenthalt von Menschen ist bei der winzigen Enge ausgeschlossen. — Ein ahnlicher, nur kleinerer Rundsockel (2) 

wie der im Lager von Aksum ist auch hier, aber mit Hohlraum vorhanden. 

Kurz hingewiesen sei noch auf das nur zumTeil zerstorte umfangreiche Gehoft oder Lager, das gegenwartig dem Dagaz- 

mac Gabra Sellase bei Anwesenheit in Adua als Wohnsitz dient. Abgesehen von dem S. 31 erwahnten Besuch in der prach- 

tigen Empfangshalle, konnte es nicht weiter besichtigt werden. Auf Abb. 85 (Taf. I) hebt es sich mit seiner zum Teil 

zerstorten Umfassungsmauer und den zahlreichen Bauten deutlich auf dem die Stadt iiberragenden Hohenzuge ab. Das 

weitgespannte Dach der erwahnten Halle ist in der Mitte zu erkennen, daran schliefit sich auf dem nach links ansteigenden 

Wohnhofe eine dichte Gruppe von Gebauden, aus denen als letztes und hochstgelegenes auf dem photographischen Negativ 

mit der Lupe deutlich erkennbar das zweigeschossige, viereckige Frauenhaus herausragt. 

Abb. 140. Lager Wadiet- 

Nabarschl bei Adua. 



Vierter Abschnitt. 

Bauanlagen fur kirchliche Zwecke. 

I. Das Kirchengehoft mit seinen Nebenanlagen. 

Wie die Volker aller Zeiten, so zeigen auch die Abessinier ihr bestes technisches und kunstlerisches Konnen an lhren 

Gotteshausern. Das schliefit freilich nicht aus, dafi auch unter diesen sich Beispiele allergrofiter Armsehgkeit vorfinden. 

Die Kultusstatte, die heute sich so oft auf ein einzelnes Gebaude ohne irgendwelche Abgrenzung gegen seine Um- 

gebung beschrankt, besteht im nordlichen Abessinien entsprechend der im Profanbau geiibten Bauweise stets aus einem 

deutlich umgrenzten Bezirk, der oft mit Grabern belegt und aufler der Kirche mit einer kleineren oder grofieren Anzahl 

ihr zugehoriger Nebengebaude bestanden ist. Besondere Vorrechte und Gebrauche haften an dem geheiligten Gebiet. So 

darf es in einigen Fallen weder von Haustieren noch von Frauen und Madchen betreten werden. Haufiger, wie z. B. bei 

der Zionskirche in Aksum, ist es mit Asylrecht ausgestattet und macht, was sich in ihm aufhalt, unverletzlich. 

1. Die Hofe mit Grabern und Hutten. 

Die Umwehrung des Bezirkes pflegt um so bedeutender ausgebildet zu sein, je enger seine Nachbarschaft 

mit anderen Ansiedlungen ist. Bei den zahlreichen Fleiligtiimern und Wallfahrtskirchen, die weit aufierhalb von Ortschaften 

frei im Lande Berg- und Fliigelkuppen kronen, schrumpft die stadtische festungsartige Hofmauer meist bedeutend, bis- 

weilen bis auf einen winzigen, unregelmafiig aufgeschiitteten Steinwall zusammen, in dem eine einfache Llicke die statt- 

lichen Mauertore und -tiirme vertritt. 
Die Gestalt der Kirchengehofte schmiegt sich teils den ortlichen Bodenverhaltnissen an und wird dadurch oder auch 

aus anscheinend willkfirlichen Beweggrfinden unregelmafiig, zum grofieren Teil aber ist offensichtlieh eine regelmafiige oblonge 

oder noch haufiger kreisrunde Linienfiihrung erstrebt. Scheinbar steht die Form in gewisser Abhangigkeit von der Grand - 

rifiform der umschlossenen Kirchengebaude. Diese sind nach ihrer aufieren Erscheinung in zwei grofie Gruppen zu gliedern, 

von denen unter weiterer Differenzierung spiiter die Rede sein wird, namlich die der rechteckig-oblongen und die der kreis- 

runden. Soweit die Beobachtung reicht, werden nun im allgemeinen die Rechteckkirchen von willkiirlich geformten, allenfalls 

ovalen, aber stets einfachen Gehoften umschlossen, wahrend die fur die neuere Zeit vorbildlich gewordenen Rundkirchen 

im Mittelpunkte einer kreisformigen Ringmauer stehen, die in manchen Fallen von einer zweiten und angeblich gelegent- 

lich selbst dritten konzentrischen Mauer begleitet wird (vgl. Abb. 153 u- 154)- Deren Abstand von einander und von der 

Kirche ist so bemessen, dafi sich geraumige ringformige Hofe entwickeln, die ebenso wie die unregelmafiig gestalteten bis- 

weilen noch durch Quermauern in Abschnitte zerlegt sind. 

Alle Flofteile werden als Begrabnisplatze benutzt. In regelloser Verteilung, jedoch einheitlich westostlicher Orientierung, 

bedecken die kleinen, nachlassig aus Feldsteinen aufgeschiitteten und ungepflegten Flugel die Flachen. Aus einem Ende 

des Steinhaufens ragt bisweilen ein aufrecht gestelltes Felsstiick oder eine kleine rohe Steinplatte empor, em letzter kiimmer- 

licher Nachklang der aksumitischen Riesenstelen. 

An grofieren Orten siedeln sich vielfach an der Innenseite der Umwehrungsmauer in jammervollen, floh- und wanzen- 

durchwimmelten Strohhiitten uberaus schmutzige Monche und Bettler an, denen die Unterlassung korperlicher Reinigung 

als ein gottwohlgefalliges Werk gilt. Und doch finden sich mehrfach gerade in den Kirchenbezirken sonst seltene Zister- 

nen und Brunnenanlagen! 

2. Tore und Glockenhauser. 

Den Zutritt zu den Hofen, der fast stets von Westen und moglichst in der Hauptachse der Kirche erfolgt, ver- 

mitteln in jeder Ringmauer von der einfachen, unverschliefibaren Mauerlucke aufwarts fiber die verschiedenen bei den Wohn- 

gehoften fiblichen Torformen hinaus oft ziemlich stattliche Torgebaude eigenartiger Ausbildung. 
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Wie bei den Profanbauten herrscht auch hier fast ausnahmslos der rechteckige Grundrifi, mehrfach in seiner reiehsten, 

zweiraumigen und zweigeschossigen Gestalt; doch tritt an die Stelle des dort ublichen Strohdaches haufiger das flache Erd- 

dach. — Untergeordnet behandelte Nebeneingange kommen aufierdem vor. 

Im unteren Durchgangsraum der Tore hat meist ein Bettler seine Wohnung aufgeschlagen; hier werden auch Waffen 

und Schuhe abgelegt, mit denen der heilige Bezirk nicht betret.en werden darf, und wird der Heiligkeit des Ortes durch Be- 

riihren der Tiirpfosten mit Stirn und Mund Rechnung getragen, weshalb auch unserem Ausdrucke »zur Kirche gehen« die 

Wendung entspricht »gehen, uni die Kirche zu kussen« (Bent). Wo ein Obergeschofi vorhanden ist, dient es als Wohnraum 

flir Monche oder Priester oder auch als Glockenstube. 

Lieber jedoch scheint man flir Kirchen, welche sich im Besitze einer im Inlande selbst gegossenen oder auch aus 

Europa bezogenen Glocke befinden, seitwarts vor der Westfront der Kirche eigene kleine Glockenhauser zu errichten mit 

Abb. 141. Steingelaut in Jeha. 

nur einem zu ebener Erde gelegenen kleinen quadratischen Raume, in dem die Glocke, die nicht wie bei uns geschwungen, 

sondern nur angeschlagen wird, hangt. Da sie weniger dazu dient, die Glaubigen zur Kirche zu rufen, vielmehr innerhalb 

der gottesdienstlichen Handlungen selbst Verwendung findet, bedarf es auch keiner hohen Aufhangung. 

Doch der Besitz von Glocken ist iiberhaupt nur eine Ausnahme; das alteinheimische Gelaut, iiber das nebenbei auch 

langst nicht alle Kirchen verfugen, besteht in dunnplattigen Steinen, ihrem Aussehen nach aus demselben phonolithischen 

Nephelinit (vgl. Bd. II, Abschnitt A, Kap. 1 d), der auch als Baustein hauptsachlich verwendet ist. Die gegeneinander ab- 

gestimmten Platten hangen in Baststricken an einem von zwei niedrigen gabelformigen Pfosten getragenen Querbaum 

(Abb. 141). Mit apfelgrofien Steinkugeln geschlagen, geben sie einen zwar etwas abgebrochenen, doch nicht unschonen 

Klang. Wir trafen solche Lautevorrichtungen vor der Slid- oder Westfront der Kirchen aufgestellt. 

3. Schatzhauser, Priesterhauser und Mauertiirme. 

Sehr genau nimmt man es offenbar mit der Stellung e i n e s jeder Kirche unbedingt zugehorigen Gebaudes, des 

Schatzhauses, in welchem die gottesdienstlichen Instrumente und Geratschaften aufbewahrt werden. Fast ausnahmslos 

hat es seinen Platz nordostlich der Kirche, nahe der Umwehrungsmauer, bei Doppelhofen bald im innern, bald im aufiern 

Ring. Vom kleinen, kaum 2 m im Durchmesser zahlenden, aber stets massiven Rundhaus normaler Bauform an bis zum 

stattlichen zweigeschossigen Viernischenhause rechteckigen oder runden Grundrisses finden sich so ziemlich alle im Wohn- 

hausbau ublichen Losungen und noch einige eigenartige aufierdem. Grofiere Kirchen besitzen gelegentlich zwei Schatz- 

hauser. Bei den zweigeschossigen Beispielen, die wir sahen, lag die Treppe zum Obergeschofi entgegen dem sonstigen Brauch 

im Innern des Hauses, wohl der einfacheren Uberwachung wegen. Als auf das aufierlich eigenartigste aller Schatzhauser sei 

auf jenes von Debra Damo auch hier hingewiesen (vgl. Ed. II, Abschnitt F, Kap. I). 
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Aufier diesen Baulichkeiten gehoren den grofiten Kirchenbezirken 

n0Ch kleine und grofie Priesterhauser an, ferner Grabgebaude von Hei- 

li en und dies oder jenes andere Bauwerk unbekannter, doch jeden- 

falls kirchlicher Bestimmung, darunter einzelne turmartige, den Ring- 

niauern eingefugte Gebilde, die teils durc.h ihre monumentale Eigenart, 

teiig durch ihre mehr malerische Haltung sehr zur Belebung des Ge- 

samtbildes beitragen (vgl. Abb. 169 u. 170). 

4. Taufbecken. 

Der Erwahnung bedurfen noch die steinernen Taufbecken, 

welche in mehreren Fallen in der Nahe der Tore oder des Kirchen- 

gebaudes selbst, ohne irgendwelchen Unterbau flach im Freien auf dem 

Erdboden lagen. Es sind einfache kreisrunde Schalen mit einem auBeren 

Durchmesser von etwa 70 bis 90 cm, zum Teil mit zwei seitlichen 

knaufartigen Bossen versehen, die stark an die Schalennachbildungen auf 

den Stelenaltarplatten oder in den Fruchtpressen zu ‘Ashafi erinnern (vgl. 

Bd. II, AbschnittA, Kap. I, a und Kap.VII). Darnach ist anzunehmen, 

dafi es sich um eine uralte Form, vielleicht um alte Originalstticke handelt. Abb. ,42 Taufschale mit altathiopischer Inschrift. 

Bei einer ist dies durch eine altathiopische Randinschrift erwiesen (vgl. Aksum. 

Abb. 142 und die Ubersetzung der Inschrift in Bd. IV). 

II. Das Kirchengebaude. 

1. Allgemeine Anordnung. 

Im Mittelpunkte der ganzen Anlage steht die immer westostlich orientierte Kirche selbst. Sie umschlieBt in ihrer 

Grundgestalt drei Raume und folgt damit der Gliederung des altjiidischen Tempels, wie auch der abessinische Ritus 

noch stark mit jiidischen Bestandteilen durchsetzt ist. Die Vorhalle, abessinisch (nach Littmann) beta qene, der Sanger - 

raum genannt, weil in ihm ein ausschliefilich in Gesang bestehender, von Priestern und Laien besuchter taglicher Gottes- 

dienst abgehalten wird, ist bei tagsiiber weit geoffneten Turen jedermann zuganglich. Es folgt das Heilige, ’enda ta'amer 

— Statte der Wunder, welches, aufler an hohen Festtagen, an denen es auch den Laien zuganglich sein soil, nur von 

geweihten Priestern betreten werden darf. Abweichungen von dieser Vorschrift scheinen jedoch an der Tagesordnung zu 

sein, denn wahrend z. B. in Aksum ein Betreten des Heiligen der Zionskirche durch Laien iiberhaupt so gut wie ausgeschlossen 

war, und nur der Einblick ungehindert blieb, dachte in dem nahen Adua und an anderen Orten niemand an eine solche Be- 

schrankung, und Vorhalle wie Heiliges standen jedermann in gleicher Weise offen. In manchen Fallen ist, wie die Beispiele 

spater zeigen werden, eine derartige Trennung beider Raumlichkeiten iiberhaupt unmoglich, wenn der Sangerraum nur 

durch das Fleilige betretbar ist. In letzterem wird vor der Tur zum dritten Raume, dem Allerheiligsten, die Messe 

gehalten und Schrift verlesen (nach Littmann). Das Allerheiligste endlich, abessinisch qeddtisa qeddiisdii, meist von 

dem Heiligen allseitig umschlossen und so der innerste Kern des Gebaudes, ist ausschliefilich nur je dem obersten Priester 

einer Kirche zuganglich, gemafi einer Vorschrift, die allgemein so streng beobachtet wird, dafi wir, von zwei Fallen unbeauf- 

sichtigt gelegener, armlicher Kirchlein abgesehen, nicht ein einziges Mai auch nur einen fluchtigen Blick in das stets angst- 

lich verschlossen gehaltene Gemach zu werfen vermochten. Inmitten dieses geheimnisvollen Raumes erhebt sich wie 

der Augenschein der beiden vorerwahnten Falle das bestatigt — ein Holzgertist oder Steinsockel von Brusthohe, auf den 

beim Gottesdienst das fur gewohnlich im Schatzhause aufbewahrte »Tabot« gestellt wird. »Das Tabot par excellence ist 

die alttestamentliche Bundeslade, die sich in Aksum befinden soli; dann aber hat jeder Heilige sein eigenes Tabot (in Kasten- 

oder Plattenform), das als sein Wohnsitz gedacht wird« und »In grofieren Kirchen pflegt man auch einen Altar aufzumauern 

und eine wirkliche Lade daraufzustellen. Die gewohnlichen Tabotat jedoch sind einfache Holzplatten mit eingeschnitzten 

Verzierungen, diese werden einem Gotte oder einem Heiligen geweiht und mit den Worten beschrieben: Dies ist das TabSt 

v°n.« (nach Littmann). 

Der Gestaltung und Gruppierung nach, welcher diese drei Raume unterliegen, lassen sich also zunachst zwei grofie 

Hauptgruppen unterscheiden, liber deren entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhang im 5- Abschnitt einige Vermutungen 

ausgesprochen werden sollen. Der heute verbreitetste Typus ist ein kreisrunder Zentralbau mit machtigem kegelformigen 

Strohdach, neben dem ein anderer, schlicht rechteckiger Langbau bald mit flachem Erd-, bald mit strohgedecktem 

Satteldache einhergeht. 

2. Rundkirchen. 

Die Rundbauten (vgl. z. B. Abb. 160) x) zeigen eine von zwei konzentrischen Mauern umschlossene ringformige Vor¬ 

halle, deren Aufienmauer alle Grade der Durchbrechung erschopft, von der fast vollig tur - und fensterlosen Flache an iiber 

l) Bent will in dieser Bauform persischen Einflufi sehen. 
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ein mehr oder minder reiches Wechselspiel beider Offnungsarten bis zur ganzlichen Auflosung in eine Pfeiler- oder gar nur 

Holzstiitzenreihe. Die Front der Kirche ist stets nach Westen gerichtet und dadurch betont, dafi hier in der Hauptachse 

die Wandoffnungen eine besondere Ausbildung erfahren, merkwiirdigerweise aber nie als Zugang, so dafi die schon von der 

Strafie herein hervorgehobene Achse, die sich auch in der inneren Ringmauer der Kirche und im Allerheiligsten sogleich 

wieder fortsetzt, an ihrer bedeutendsten Stelle unterbrochen ist. Der Eingang in die Vorhalle erfolgt vielmehr durch vier 

in den Diagonalen angelegte Turen, die sich auch durch die Innenmauer fortsetzen, hier aber in ihrer Ausbildung zuriick- 

treten gegenuber vier weiteren in den Hauptachsen. Vorhalle und Heiliges sind also im ganzen durch acht Turen mitein- 

ander verbunden, zwischen denen haufig, innen wie aufien, noch Fenster Platz finden. Die innere Ringmauer ist zur Unter - 

stiitzung des Daches, dessen bunt unterflochtene Unterseite in beiden Raumen auch unmittelbar die Decke bildet, bis unter 

jenes hinaufgeftihrt. 

Inmitten des Pleiligen, bisweilen ein klein wenig nach Osten zu verriickt, erhebt sich das stets quadratische Aller- 

heiligste. Die Darstellung als Sechseck bei Lefebvre :) diirfte ebenso unrichtig sein wie die nur halbhoch gefuhrte innere Ring¬ 

mauer. — Drei Turen pflegen in das geheimnisvolle Innere zu leiten, von denen jene in der Achse der Westseite meist zwei- 

fliigelig, reich durch Holzwerk und Malerei ausgestattet ist, wahrend die andern beiden auf den rechts und links anschliefien- 

den Seitenwanden etwas aus der Mitte nach Westen verschoben und bei geringerer Breite auch einfacher gehalten sind. 

Die iibliche Umrahmung mit 2 bis 3 fach geschachteltem, ringsherum gefuhrten Rahmenwerke (vgl. Abb. 54), sodafi also 

unten 2 bis 3 Stufen entstehen, lafit vermuten, dafi der Fufiboden im Innern um diese Stufen hoher liegt als der des 

Heiligen. Licht erhalt der Raum nur indirekt durch ein meist ziemlich grofies, aber hochgelegenes, gekuppeltes Fenster 

in der Ostwandmitte (vgl. Abb. 56). Auf der Westwand zieht sich, bisweilen ringsherum urns Allerheiligste fortgesetzt, 

ein j—ji/j m hoher und 10—20 cm breiter, bankartiger Vorsprung, eine Art Leuchterbank hin, deren Zweck aber 

nicht geklart ist. 

Uber die Innengliederung und -ausstattung des Allerheiligsten grofier Kirchen kann, wie oben schon erwahnt, nichts 

Naheres mitgeteilt werden. Auch die Beschreibungen anderer Reisender, die schwerlich in dieser Flinsicht mehr Gluck 

gehabt haben werden als wir, sind daher mit Vorsicht aufzunehmen 3). 

Wahrscheinlich ist nach dem ganzen baulichen Zusammenhange, dafi der Raum mit einer kegelformigen 

Flechtdecke nebst Spannbalken und Firststiel iiberdacht sein wird, ganz wie das innere Raumquadrat des runden Vier- 

nischenhauses. Dafur spricht, dafi die vier Wande des Allerheiligsten nicht wie die Ringmauern unter das Dach stoflen, 

sondern einige Meter darunter mit horizontaler Flache aufhoren, uber der sich, ganz wie im Profanbau, die kreisrunde Tambur- 

mauer erhebt zur Unterstutzung der Dachkonstruktion. 

3. Rechteckkirchen. 

Das Seitenverhaltnis der Rechteckkirchen schwankt zwischen etwa 1 : 1 bis I : 2. Die Aufienwande zeigen aufier 

auf der gern durch Pfeilervorlagen und Fenstergruppen zwei- oder dreigeteilten westlichen Schmalseite meist glatte Fluchten 

ohne viele Durchbrechungen, besonders Fenster sind moglichst vermieden. Die Tiiren liegen ausschliefilich auf den beiden 

Langseiten nach Nord und Slid. Die Dacher finden sich teils in sattelformiger Stroh-, teils in flacher Erddeckung 

ausgefiihrt. 
Die oblongen Kirchen, zerfallen nochmal in zwei Untergruppen, von denen die eine ebenfalls einen mit gewissen 

Abweichungen weit verbreiteten, aber heute scheinbar fur Neubauten nicht mehr beliebten Typus vertritt (vgl. Abb. 184), 

wahrend in die andere jene Bauwerke zu setzen waren, die bereits auf ein hoheres Alter zuriickzusehen scheinen, weil sie in 

ihrer Grundrifianlage noch die nahe Verwandtschaft mit der Klosterkirche von Debra Damo und damit auch diejemge 

mit altathiopischer Bauweise uberhaupt erkennen lassen (vgl. Band II, Abschn. F, Kap. I und die Abb. 206 u. 215). 

a) Jungerer Typus. 

Der hinter der Westfront quergelagerte Sangerraum ist haufig gar nicht unmittelbar von aufien, sondern nur vom 

Heiligen her zuganglich. Bisweilen fehlt er auch ganz, so dafi die Kirche nur aus Heiligem und Allerheiligstem besteht. Jenes 

umschliefit bei den Bauten der ersten Untergruppe das letztere gangformig auf alien Seiten in gleicher Breite, nur der West- 

teil vor der Haupttiir des Allerheiligsten wird etwas breiter gehalten. Auch dieses zeigt teilweise, im Gegensatz zu den Rund- 

kirchen, eine oblonge Grundgestalt, doch ist nicht ausgeschlossen, dafi eine innere Querwand noch einen ostlichen quadra- 

tischen Teil absondert. Darauf deutet wenigstens bei den mit Strohsatteldach gedeckten Kirchen eine halbkegelformige 

Abwalmung des ostlichen Giebels. Die aufien erkennbare Konstruktion des Halbkegels mit Firststiel lafit auch im Innern 

den iiblichen Spannbalken mit Kegeldecke und damit eine quadratische Grundform des Raumes erwarten. Die meist 

verkummerten und ganz nahe der Westseite angeordneten Seitenturen, sowie in einem Falle ein freilich nur ungewisser 

Augenschein konnen vielleicht zur weiteren Bekraftigung der Annahme dienen. Die ubrigen baulichen Einzelheiten ent- 

sprechen der allgemeinen Schilderung, nur ist die Leuchterbank allein der Westwand vorbehalten. 

Bei Erddeckung iiberragt das hoher gefuhrte Allerheiligste als flacher Baukorper das iibrige Dach. Man dart 

vermuten, dafi auch dieser Aufsatz der Raumbeschaffung fur eine Kegeldecke dient. 

■) Lefebvre, Voyage en Abessinie. . 

a) Heuglin gibt in seiner Reise nach Abessinien 1861/62 Seite 26off. eine kurze Beschreibung, die den Tatsachen entsprechen diirfte. Darnacn 

das Allerheiligste ganz schmucklos und leer, der Boden bisweilen mit Matten belegt. Inmitten steht ein holzernes Geriist oder viereck.ger Kasten, ie 

Bundeslade vorstellend mit dem „Tabot“ (Gesetzestafeln) und den Broten zum hi. Abendmahl. 



II. Das Kirchengebaude. 49 

b) Alter Typus. 

Die andere Untergruppe endlich zeigt die Raumanordnung derart abgewandelt, dafi das von zwei schmalen Seiten- 

.. en flankierte Allerheiligste ohne ostlichen Gangfliigel, unmittelbar bis an die Ostfront reicht un ier ire es ic 

beziehen kann. Dabei ist der Westteil des Heiligen von solcher Tiefe, dafi er unter Einfugen von Stutzenstel ungen m erne 

peraumige dreischiffige Halle verwandelt wird. Die Grundrifigestaltung nahert sich damit durchaus jener der altath.opischen 

Bauten Alles Weitere wird besser bei der Schilderung der Einzelbeispiele Erwahnung finden. 

4. Ausschmiickung der Kirchen. 

Die Ausbildung der architektonischen Einzelformen und die Ausschmiickung, besonders der Wande durch Malerei, 

worauf hier das Hauptgewicht gelegt wird, ist bei alien Kirchenbauten ganz gleichartig. , .. , 

Das Aufiere ziert das die Dachspitze kronende, einfacher oder reicher gegliederte Kreuz, mit oder ohne den mach- 

tigen fransenbesetzten Knauf in seinem weichen Bronze- oder Eisenglanze oder in strahlender Vergoldung. ' Jer seine 

Einzelheiten ist oben S. 13-16 das Erforderliche gesagt. -An Tin- und Fensterumrahmungen finden sich die Balkenkop 

mit vielfach wechselnden hiibschen Kerbschnitzmustern in teils zwar roher, teils aber auch exaktester Ausfuhrung gezier 

(vgl. Abb. 62—64). Aufgehendes Pfostenwerk tragt bisweilen ein durch Vertiefung des Grundes in einfacher Umrifimamer 

Abb. 143. Holzge- 

schnitztes Kreuz auf 

einem Ttirpfosten. 

Adua. 
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Abb. 144 a—k. In Kirchenmauem eingelassene, reliefierte Steinkreuze. Aksum und Umgebung. 

oder in reicher Kerbschnitztechnik dargestelltes Kreuz von den Formen der bei Priestern und Monchen im Gebrauch 

befindlichen Handkreuze (vgl. Abb. 58 und 143 sow.e die Handkreuze im 6. Abschmtte). 

Wie bei den Profanbauten, sind die Decken unter Verwendung buntfarbiger Stoffstreifen (blau, schwarz, weifi, rot) 

hiibsch geflochten. Die Fufiboden iiberzieht Mattenflechtwerk. 

In den Aufienwanden, besonders der westlichen, finden sich haufig Steinplatten mit reliefierten Kreuzen eingelassen, 

die sehr an die in katholischen Kirchen iiblichen Weihkreuze erinnern. Die Abb. 144 a k geben eine Reihe verschiedener 

Typen, die jedoch fast samtlich von derselben gleicharmigen Grundform ausgehen, sei sie einem Kreise oder einem Quadrate 

eingefiigt. Auch hierbei schwankt die Ausfuhrung zwischen liebloser Roheit und sauberer Feinheit. Die meisten Stiicke diirften 

Uberreste vergangener Bauwerke sein !). Auffallig und vielleicht nicht ohne Bedeutung fur das Alter der Kirchen ist der 

Umstand, dafi die samtlichen beobachteten Beispiele sich an rechteckigen Kirchen befanden und nicht eins an einer runden 

Fur den Schmuck der Innenraume spielt die bedeutsamste Rolle eine Kunstiibung, die von uns bei Profanbauten 

tiberhaupt nirgend bemerkt worden ist: die Malerei. Die Aufienflachen des Allerheiligsten, zum wenigsten seine Westwand 

mit dem Haupteingang, zuweilen auch Teile der Rundwande, werden dicht mit buntfarbigen Gemalden iibersponnen. 

Die Farbe, eine Art Tempera, wird scheinbar entweder auf den mit diinner Kreideschicht tiberzogenen und gut ge- 

glatteten Wandputz unmittelbar, oder auf einen ebenso behandelten groben Leinwandstoff aufgebracht. Die benutzte Farben- 

skala beschrankt sich auf wenige ungebrochene grelle Tone, in erster Linie rot, blau und gelb. Die Zeichnung wird mit matt- 

schwarzen Linien stark konturiert. Sie besteht fast ausschiefilich in figiirlichen Darstellungen, die durch breite einfarbige 

Streifen, bisweilen auch durch steifstilisiertes Rankenwerk aus Blattern und Bliiten abgeteilt oder umrahmt werden, oder 

auch aus einfachen geometrischen Mustern. Mit solch letzterem, einer einfachen Schachbrettmusterung, werden fast stets 

das Holzwerk, d. h. Tiir- und Fensterrahmenwerk des Allerheiligsten, auch Teile des Dachstuhles iiberzogen. 

■) Auch bei den Ausgrabungen in Adulis wurde ein solches Kreuz gefunden. Vergl. Rob. Paribeni, Ricerche nel . . . Adulis in den Monumenti 

antichi. Vol. XVIII (1907) S. 509/10. 

Deutsche Aksum-Expedition III. 7 
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Abb. 145. Darstellung biblischer Legenden am Allerheiligsten der Kirche des Erlosers 

der Welt zu Adua. 

Der Charakter der figiirlichen Darstellungen erinnert an mittelalterlich - griechische und russische Malereien. 

Die Perspektive besteht im wesentlichen in einem Ubereinandersetzen der einzelnen Figuren; Schattierung wird nur sehr 

zaghaft verwendet, fast ausschliefilich fiir mensch- 

liche Korperteile und Gewandung. Trotz der 

Unbeholfenheit und der Starrheit der Zeichnung 

wird manchmal, besonders in der Darstellung 

ruhiger und feierlicher Vorgange ein kostlicher 

Ausdruck erzielt (vgl. Taf. Ill, Abb.. 146). In der 

Wiedergabe des Details bei Waffen, Gewandern, 

kirchlichen und hauslichen Geratschaften wird oft 

mit riihrender Sorgfalt verfahren. Bisweilen ist 

ein einzelnes Stuck, z. B. eine Sabelscheide, in 

natura oder tauschender Nachbildung plastisch 

aufgelegt (vgl. Taf. Ill, Abb. 147). Das Verstandnis 

der dargestellten Vorgange wird sehr erleichtert da- 

durch, dafi die guten Menschen stets en face oder 

in Dreiviertelfront und mit heller Hautfarbe wie- 

dergegeben werden, die Ubeltater und Feinde der 

christlichen Abessinier aber im Profil bei dunkel- 

gelber oder brauner Flaut. Ferner wird nach euro- 

paisch-friihmittelalterlicher Art zuweilen das Stan- 

des- oderMachtverhaltnis derPersonen eines Bildes 

durch die verschiedene Grofie der Figuren ange- 

deutet. Man vergleiche z. B. auf Abb. l48dieRand- 

figuren neben der Maria und den auf besonderem 

Felde darunter, ihr zu Fiifien quergelegten Kaiser! 

Das Gegenstandliche der Bilder betrifft Vorgange aus der biblischen Geschichte und Legende (Abb. 145); Portrats 

der abessinischen Heiligen und Kaiser, fur sich allein dargestellt oder die Jungfrau Maria verehrend; ferner Bilder aus 

der Geschichte des Landes, feierliche Einzuge (Taf. Ill, Abb. 146; der Einzug des Kaisers Johannes in Aksum), Schlachten 

(vgl. das aus frtiheren Reiseberichten schon bekannte Bild der Schlacht von Gudda Guddi in Rohlfs: Reise in Abessinien). 

Die Vortragsart ist im allgemeinen als aufierordentlich drastisch zu bezeichnen. 

Es wiirde zu weit fiihren, hier auf Einzelheiten einzugehen, nur auf Eins sei hingewiesen: Die Wandflachen neben der 

Haupttiir zum Allerheiligsten sind ein fiir allemal links durch eine Darstellung des Ritters St. Georg (Taf. Ill, Abb. 147), 

rechts durch eine Maria mit dem Christuskinde eingenommen (Taf. Ill, 

Abb. 148), ebenso die beiden Turfliigel in der Iiauptsache durch die 

grofien Figuren der Heiligen Michael und Gabriel (vgl. Abb. 165). Auf 

den seitlichen bankartigen Sockeln erscheinen mit Vorliebe die abessi¬ 

nischen neun Heiligen (Abb. 150) oder einzelne von ihnen. Vielfach 

werden die Namen einzelner Personlichkeiten, bisweilen auch kurze 

Erlauterungen jedem Bilde beigeschrieben. 

Grofie bewegliche Vorhange aus scheufllicher europaischer 

Schundware verhiillen fiir gewohnlich die Wandgemalde oder dienen 

als dauernde Wandbespannung. 

Besondere Erwahnung sei noch getan eines aufrollbaren, auf diinnen 

Stoff gemalten alten 

Bildes, welches der 

Abt der Klosterkirche 

von Debra-Damo als 

ganz besondere Kost- 

barkeit mich sehen 

liefi (Taf. Ill, Abb. 

149)- Esstelltaufeiner 

Flache von gut 2 x 

2,5 m eine Maria mit 

Christuskind, Engel 

und allerhand bibli- 

sche Gestalten sowie 

abessinische Heilige 

unter Beifugung der 

Namen dar. Die Dar¬ 

stellung der Personen, 

in ihrer hockenden 

%r 
Hiljt liUh. 

Abb. 150. Darstellungen der abessinischen Heiligen 

aus Abba Llqanos bei Aksum. 

Abb. 151. Leuchter. 

Jeha. 

Abb. 152. Lichterkrone aus 

Debra Damo. 

Aufgen. u. gez. D. Krencker. 
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„ und ihre Kleidung, die lebensvollen und charakteristischen Gesichter mit ihrem ausgepragt semitischen Typus, 

StellUnge wei he zwar bunte, doch sehr harmonische Farbengebung, bei der Grim eine bedeutendere Rolle spielt, uber- 

daZffU 6 o we" die heutigen dagegen fast vollig erstarrten Gestalten in ihren krafibunten Farben. dab es mcht wunder- 

trfenn kann wenn Littmann dies Bildwerk auf Grund des Schriftduktus im 15- Jahrhundert entstanden glaubt 

n6h An bewe^hen Ausstattungsgegenstanden und Mobelstucken enthalten die Kirchen aufierst wen*, zur Beleuchtung 

1 crpntlich ein Ollampchen oder einen Lichtstander (Abb. 151); eine ausgezeichnete kleine Holzkrone fur vier Kerzen a 

26 Cg n n sei dazu noch herangezogen (Abb. 152). Grofiere Kronen wie die in Aksum sind europaischen Lrsprungs. 

Lesepuhe ist bereits friiher (S. 24) Erwahnung getan. Was uns sonst noch zu Gesicht kam, gehort schon den gottesdienst- 

lichen Geratschaften zu. 

Abb. 153. Bezirk der Kircbe des Erlosers der Welt zu Adua. 

III. Einzelbeispiele von Rundkirchen. 

1. Kirche des Erlosers der Welt in Adua. 

Das am vollkommensten und reichsten durchgebildete Beispiel einer abessinischen Rundkirche bot sich uns dar 

in der nKirche des Erlosers der Welt«, auf abessinisch »Madhane Alam% zu Adua, wo sie den nordostlichen, niedrigsten 

der drei von der Stadt bedeckten Hiigel kront. Abb. 153 zeigt den vom nachstgelegenen hoheren Hiigel Enda Sellase sich 

bietenden Einblick in die Gesamtanlage mit ihren glatt verputzten 4 5 m hohen doppelten Ringmauern. Deren innere 

hat einen Durchmesser von 75 m und wird von der aufleren im Abstand von 18,5 m, d. h. mit einem Gesamtdurchmesser 

von rund 115 m umzogen (Abb. 154). Wahrend der aufiere Ringhof kahl und baumlos daliegt, lugt das stattliche kirchen- 

dach eben noch aus einem schattigen Eukalyptushaine hervor. Etwas rechts liber die Kirche hinaus sieht man im Schatten 

eines anderen Haines am Fufie des prachtigen »Schollada« die weiterhin unter Nr. 6 und in Abb. 179 wiedergegebene 

Kirche liegen. Unmittelbar rechts neben der aufieren Ringmauer von Madhane Alam zeigt sich das Fiauenhaus im Hofe 

des Ras Mangascha (vgl. S. 33 Abb. hi—113), wahrend die linke untere Ecke des Bildes vom Hause des Bascha Garazgier 

(vgl. S. 37 Abb. 123—125) eingenommen wird. 

7*' 
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SCH^TZHflUS 

Abb. 154. Kirche des Erlosers der Welt zu Adua mit ihren Hofen. 

Den einzigen Zugang zum Kirchenbezirk 

von Madhane Alam bietet ein an einem freien 

Platz gelegenes zweigeschossiges und flachge- 

decktes Aufientor mit acht zinnenartigen Auf- 

satzen, von denen zwei Holzkreuze tragen. 

Seine Strafienfront ist mit den zwischen kraf- 

tigen Eckpfeilern tief beschatteten Nischen von 

wuchtiger Wirkung (Abb. 155). Die anderen 

drei Seiten des nahezu quadratischen, einrau- 

migen Bauwerks sind ohne Gliederung (Abb. 

156). Eine AuBentreppe fiihrt seitlich zum 

Obergeschofi hinauf. Die zweiteiligen Turfliigel 

bestehen aus mehreren starken, durch quer und 

kreuzweis iibergenagelte Eisenbander gehaltenen 

Holztafeln. 

Nicht minder stattlich mit bedeutenden 

Geschofihohen und noch eigenartiger in seinen 

Einzelheiten erweist sich das gegeniiberliegende 

von Krencker aufgemessene Innentor (Abb. 157 

bis 159). An Grundflache dem anderen etwa 

gleich, ist doch der eigentliche Durchgangsraum 

bedeutend enger und nicht axial gelegen, denn 

seitlich sondert sich ein kleiner Treppenraum 

mit besonderem Eingang vom Innenhofe ab. 

Ganz entgegen der Regel springt es beiderseits 

der Mauerflucht etwa gleich stark vor, eine 

Freiheit wohl auf Rechnung seiner Eigenschaft 

als Innentor. Die auf dreistufigem Unterbau 

stehende Aufienseite wird im Untergeschofi 

durch eine Lisenenteilung gegliedert (Abb. 158). 

Das Eigenartige der Erscheinung aber liegt vor allem in der ringsum reichen Durchbrechung des Obergeschosses durch 

zehn in Nischen liegende hohe Fensteroffnungen und in einer doppelten Horizontalgliederung, die bewirkt wird durch die 

iiblichen weit ausladenden Steinplattengesimse und die in Art der alten Affenkopfbauweise als Balkenbander herumge- 

fuhrten starken Uberlagsbohlen der Wandoffnungen mit den runden Kopfen der Querverriegelung. 

Die untere Torhalle zeigt eine in Abb. 46 dargestellte besondere Art der Balkendeckenbildung, wahrend der 

entsprechende Raum des Obergeschosses, dessen Fufiboden urn eine Stufe holier liegt als die Fenstersohlbank, durch die ubliche 

Kegeldecke mit Spannbalken und Zubehor fiber den oben ins Rund 

iibergefuhrten Wanden abgeschlossen ist. Im Aufiern findet diese 

Decke ihren Ausdruck in dem seitlich auf dem flachen Dache sitzen- 

den zylindrischen, ebenfalls flachgedeckten Aufbau. In dem Oberge¬ 

schofi hangt zwischen zwei konsolengetragenen Querbalken eine Glocke 

mit der Aufschrift: »Bochum i869«. Eine zweite Glocke einheimischen 

Ursprungs mit athiopischer Inschrift befand sich frei an der Erde 

liegend in dem Priesterhof nordlich der Torgebaude. 

Inmitten des Innenhofes 

erhebt sich die 21,5 m im Durch- 

messer grofie Kirche (Abb. 160, 

162 u. Taf. IV, 161) auf einem 

etwa 1,50 m hohen kreisrunden 

Podium von 3,6 m Breite, 

ohne jedoch dadurch besonders 

wirkungsvoll hervorgehoben zu 

sein, da die umgebende Hof- 

fiache, aufier auf der West- 

seite, hoher liegt und sich zum 

Podium grabenformig senkt. 

Eine niedrige und schmale 

Doppelstufe bricht die obere 

Kante des Podiums, in dessen 

Kern vier steile Treppen mit 

ausgestuften Wangen ein- 

schneiden. 27 kraftige Pfeiler 
Abb. 155. Aufieres Torhaus der Kirche des Erlosers der Welt 

zu Adua, Strafienseite. 

Abb. 156. Torhaus wie Abb. 155, 

Hofseite. 
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itrprn Ouerschnitt bilden in gleichmafiiger Achsweite von etwa 2>/4 m die I m dicke Aufienwand. Nunn 

von kreuzf0™‘Sder westachse, ist der lichte Pfeilerabstand auf fast 6 m gesteigert und die grofie Offnung durch 

derFrontm > gstellte vierteilige Holzwand mit vergitterten Fenstern uber mehr als mannshoher Brustung 

^'^“en wohl urn diesen als Sangerraum benutzten Teil der Vorhalle besser gegen die Witterung zu schutzen u 
geschlossen, wu 

till 
• 

Glockeh MM - HL 

STUHL l^i 
• «* • 

ooerer GVundnss. 

Abb. 157. Inneres Torhaus der Kirche des Erlosers der Welt zu Adua. Aufgen. u. gez. D. Krencker. 

Von A ab nach oben ist der Innenraum rund. 

aufierlich hervorzuheben (Abb. 163). Drei Pfeilerzwischenraume, zwei in den vorderen beiden Diagonalpunkten, 

einer in dem nordostlichen hinteren, der zum Schatzhause weist, sind als Eingange ausgebildet, indent zur Erweiterung der 

Durchgangsbreite der Querschnitt der flankierenden Pfeiler ebenso wie der des groCen westlichen Zwischenraumes beschnitten 

wurde. Die Turumrahmungen zeigen zweifach geschachteltes Balkenwerk mit bogenformigem Sturz. Tiirflugel zum Ver- 

schlufl sind nicht vorhanden und auch iiberfliissig, da auch von den ubrigen Pfeilerzwischenraumen nur drei nachst der 

Abb. 158. Aufienseite Abb. 159. Innenseite 

des inneren Torhauses der Kirche des Erlosers der Welt zu Adua. 
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HIER 1ST KEIN 

\BALKENRAHMEN 

FEN STIR 

ALLERHEILIG5TES 
MIT DEM TABOT 

5ANGERRAUM 

NORD 

WEST 

Westmitte durch eine mannshohe Holzbriistung geschlossen sind; doch lassen in den Laibungsflachen iiberall auf halbe 

Hohe und unter dem Sturz beiderseits vorhandene Balkenlocher darauf schliefien, dafi man solchen Verschlufi gelegentlich 

iiberall durchfiihrte oder wenigstens anzubringen beabsichtigte — oben vermutlich nur durch Vorhange, wie es schon Alvares 

Abb. 160. Kirche des Erlosers der Welt zu Adua. Aufgen. u. gez. D. Krencker. 

bei einer Kirche schildert. Schwellen sind in den Offnungen nur zum Teil vorhanden. Die breite Uberlagsbohle, welche als 

Sturz der fast 4 m hohen Pfeileroffnung den oberen Mauerring tragt, ist in der iiblichen Weise mit Blatt auf jedem Pfeiler 

gestofien; die einzelnen Stucke sind nach dem Radius der Mauer rund geschnitten. 

Die Aufienseite der inneren Ringwand ist dagegen nach Krenckers Aufnahme polygonal gebildet. Ein dichter Kranz 

von Turen und Fenstern mit sehr schlanken Olfnungsverhaltnissen lost auch ihr Mauerwerk nahezu in Pfeiler auf. Der aufier- 
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.. , durch rhythmischen Wechsel gesteigerte Reichtum an Offnungen mit teils dreifach geschachtelten, teils+- 

ordent "^^nittenen, machtigen Rahmenholzern ware von stattlichster Wirkung, wenn nicht leider ein hafilich grauweifier 

fur'111g g^-ch die sauber und auflerst solide gearbeiteten Gliederungen verschmierte und unansehnlich machte. Von monu- 

iv:l ^a'^r Qr5be sind die in den vier Hauptachsen zum einige Stufen hoherliegenden Heiligen hinaufleitenden, gekuppelten 

Tiiren mit ihren gut gezimmerten, 5 m hohen einfachen Tiirfliigeln (Abb. 164, vgl. auch Abb. 58). Ein braunlich-schwarzer 

eisenschimmernder Holzton, der hier unverdeckt geblieben ist, steigert noch weiter den schonen Eindruck. In den 

Diagonalen ftillen zweifliiglige Tiiren die einfachen Offnungen, wahrend zwischen je zweien der acht Tiiren ein aus zwei 

schlanken Offnungen gekuppeltes hohes Fenster mit vollflachigen Laden liegt. Alle Offnungen sind einheitlich mit wulst- 

verzierten Bohlenbogen iiberdeckt, und die vier Haupttiiren aufierdem noch durch den Schmuck in alien Ecken iiberreich 

angebrachter KonsoT und Eckklotze mit abgeschragten reichgeschnitzten Stirnflachen ausgezeichnet (vgl. Abb. 164 und 64). 

Die dem Heiligen zugehorige Innenseite dieser zweiten Ringwand zeigt nur die flacheren oder tieferen ohne Holz- 

auskleidung gelassenen Tiir- und Fensternischen. Mit einem Mindestabstand von 1,40 m umschliefit sie das quadratische 

Allerheiligste, das auf alien Seiten von einer hohen Sockelbank umzogen wird. Drei zweifliiglige Tiiren von bedeutend 

verminderten Hohenabmessungen fiihren mit je vier hohen Stufen, den Schwellbalken des dreifach geschachtelten Rahmen- 

werks, in das uns leider verschlossen gebliebene Gemach hinauf. Die Seitentiiren, schmaler als die mittlere Haupttur (Abb.165), 

sind den W estecken des Quadrates ganz nahegeriickt. Die Riickseite nimmt ein gekuppeltes Fenster der iiblichen Art mit 

entsprechend reicher Gliederung ein (Abb. 166). Die rechteckige Form des Allerheiligsten schlieflt etwa in Hohe der inneren 

Ringmauer ab, darauf folgt die runde Tamburmauer, in ihrem Auflendurchmesser ein wenig kleiner als der dem unteren 

Quadrat einbeschriebene Kreis. Bis zu diesem 

Absatz hinauf sind die YVandflaehen des 

Allerheiligsten von unten an mit figuren- 

reichen Darstellungen der iiblichen Art und 

Anordnung bedeckt. Das Rahmenwerk der 

I iiren ist in Rot-weifi-blau schachbrettartig 

gemustert und zeigt in den weifien Quadraten 

eine stets wechselnde Detailmusterung, wah- 

iend die roten und blauen Felder gleichmaflig 

kleine Punktrosetten tragen. Die iibrigen 

Wandflachen der Kirche sind unbemalt. 

Die Fufiboden bedeckt eine Matte aus 

hreiten Bambusstreifen. 

Die Decke beider Hallen bildet in der 

U ^cken Art, aber in besonders sauberer und 

geschmackvoll gemusterter Ausfiihrung die 

unterflochtene Unterseite des Daches (Abb. 

6/), das auf den beiden Ringmauern, der 
Tamb urmauer des Allerheiligsten und dem 
Firststiel ruht. 

Abb. 163. Kirche des Erlosers der Welt zu Adua. Sangerraum von aufien.. 
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Auch der aufiere Dachiiberstand ist deckenartig unterflochten und schmiickt so in Gemeinschaft mit dem dicken, 

buntumwickelten Traufenwulst nicht unwesentlich das Aufiere des Gebaudes. Die Spitze des Kegeldaches, welches infolge 

einer offenbar spater iibergestreckten zweiten Dachhaut von wenig sorgfaltiger Ausfiihrung leider unordentlich aussieht, 

wird bekront durch einen machtigen Knauf ohne Fransenbehang, mit reichem radformigen Kreuze daruber, das aus- 

strahlt in einen Kranz kleiner Kreuze und Vogel, zwischen denen jedoch die sonst meist vorhandenen Eier fehlen. Das 

Material scheint Bronze zu sein. 

Abb. 164. Mitteltlir zwischen Vorhalle und Heiligem Abb. 165. Haupttur zum Allerheiligsten 

in der Kirche des Erlosers der Welt zu Adua. 

Uber das Alter des Kirchgebaudes wird sich Bestimmtes kaum sagen lassen, doch diirfte es seiner ganzen Erscheinung 

nach auf mindestens 50—80 Jahre zu bemessen sein. . , . 

Aufier der Kirche selbst enthielt der Mittelhof bisher kein Bauwerk, gegenwartig ist jedoch ein solches von ob o g 

Grundform mit reicher Lisenengliederung im Entstehen begriffen. Angeblich soil es als Schatzhaus dienen, und seine A 

zur Kirche wiirde dem auch entsprechen. Dieser Bau konnte ebensowenig wie die anderen im Ringhofe noc 1 vernie 

eingehender aufgemessen und untersucht werden, sie sind vielmehr nur nach ortlicher Schatzung in den P an einge rag 

Zwei Tiiren durchbrechen aufier dem Torbau im Westen noch die innere Hofringmauer; erne von lhnen u r i 

der Mauer eingefiigte Schatzhaus, ein rechteckiges Viernischenhaus, wahrend die andere erne unmittelbare er in ^ 

mit einem abgesonderten und scheinbar priesterlichen Wohnzwecken vorbehaltenen Ringhofteil herste t. n lesem 

ein auffallig grofies, zweigeschossiges Gebaude mit Sattelstrohdach durch seine ungewohnlich starke Gliederung ie 

merksamkeit auf sich (Abb. 168). Der Grundrifi (vgl. Abb. 154 und auch 127) zeigt zwei, sich beiderseits an einen nsa 1 

vorspringenden Flurraum mit Treppe anschliefiende, grofie Zimmer, deren Aufienecken durch kraftige Lisenen v 

sind. Zwei weitausladende Steinplattengesimse, sowie die als starkes Balkenband dak ganze Gebaude umzie en en 
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Abb. 166. Fenster des Allerheiligsten 

in der Kirche des Erlosers der Welt 
zu Adua Abb. 167. Decke in der Vorhalle der Kirche des Erlosers der Welt zu Adua. 

lagsbohlen der Erdgeschofioffnungen bewirken eine energische Horizontalgliederung. Wenige gleichmafiig verteilte, ziemlich 

kleine Fenster beleben die Wandflachen. In den dreieckigen Giebelflachen, die durch reichlichen Dachiiberstand geschutzt 

werden, sind nur zur Unterstiitzung der Dachpfetten je drei dicke 

Pfeiler aufgefiihrt, die iibrige Flache ist often. 

Auf die nahe Verwandtschaft dieser Anlage mit der des 

Wohnhausneubaus fur den Dagazmac Gabra Sellase in Aksum ist 

friiher (S. 38) bereits hingewiesen. Weitere Beispiele dieser Bauform 

sind uns nicht begegnet. Angeblich dient auch dieses Haus zur Auf- 

bewahrung der Kirchenschatze und als Priesterwohnung. 

2. Enda Sellase in Adua. 

Auf dem mittleren, die Kirche Madhane Alam weit fiber - 

ragenden und iiberhaupt hochsten der drei Aduaner Kirchenhiigel 

thront die angeblich vom Kaiser Johannes neuerbaute, von uns nur 

fltichtig besuchte Kirche Enda Sellase, in den Abmessungen ihrer 

Hofe und Baulichkeiten der vorbesprochenen scheinbar sehr nahe- 

stehend, vielleicht ein wenig grofier noch, wie die Photographien 

vermuten lassen. Auch hat es den Anschein, als habe sie friiher noch 

eine jetzt zerstorte, dritte und auBerste Ringmauer besessen, wo- 

mit sie dann freilich den Umfang jener anderen Anlage betrachtlich libertroffen haben wiirde. 

Die Torgebaude sind weit bescheidener als die von Madhane Alam gehalten, nach meiner Erinnerung ist das eine 

auch nur eingeschossig. Dagegen erheben sich im Zuge der inneren Ringmauer nordlich und sudlich der Knche zwei reizvolle 

Turmbauten, von denen der nordliche quadratische mit eingezogenem ObergeschoB, sehr europaisch anmutenden Jalousie¬ 

laden und kreuzbekrontem Kegelstrohdach bescheidene Abmessungen bei gartenhausmafiigem Charakter zeigt. (Abb. 169). 

Der sudliche ist ohne Dach und zum Teil auch im Mauerwerk schon zerstort (Abb. 170). Trotzdem tiirmt er sich noch mit 

seinen vier kreisrunden, etwas gebbschten und stufenweise zuriickgesetzten Geschossen, die sich, durch massige Steinplatten- 

kranze betont, auBer im Durchmesser auch in der Hohe nach oben verjiingen, zu einer trotzigen Baumasse von ungefahr 

IO m Hohe auf. Prachtig pafit sich die einfach-kraftvolle Fensteranlage des Hauptgeschosses hinein. Der Turm 1st dicht 

tiber der erhaltenen Mauerkrone vermutlich mit einem flachen Dache abgedeckt gewesen. Der Zweck der beiden Bauwerke 

ist mir unbekannt. In der Nahe des ersteren lehnt sich an die Ringmauer ein kleines Kammerchen mit steinbestreutem, 

vertieft liegendem Boden, welches das Grab des Heiligen Cvrillus enthalten soli (vgl. Bent S. 128). Endlich 1st zu erwiihnen 

ein viertes niedriges, aber doch zweigeschossiges kleines Rundhaus, wie der Grabbau von innen der Mauer angelehnt, mit 

einem Dach aus gewolbter Steinpackung und kleinem zylindrischen Aufsatz auf der Mitte. 

Die sauber weifi getiinchte Kirche selbst steht wieder auf einem Podium (Abb. 171). Von Madhane Alam unterscheidet 

sie sich aber wesentlich durch die geschlossene Aufienwand, die aufier durch die verhaltnismafiig bescheidenen Eingange 

Deutsche Aksum-Expedition III. ^ 

Abb. 168. Schatz- und Priesterwohnhaus der Kirche 

des Erlosers der Welt zu Adua. 
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m den Diagonalen nur von einem diehten Kranze grofier, holzvergitterter Fenster durchbrochen ist. Enda Sellase scheint die 

von BentJ) erwahnte, mit einem blendenden Zinkdach versehene Kirche zu sein. Dieses ist jedoch gliicklicherweise bis auf 

Abb. 169. Innenhof der Kirche Enda Sellase zu Adua. 

den aus Zinkblech gestanzten Zackenkranz der Traufe wieder verschwunden und hat einem samtweich schimmernden Stroh- 

dach Platz gemacht. Die Dachbekronung gab Abb. 38 wieder. 

Das Innere diirfte ziemlich genau dem von Madhane Alam entsprechen. Fenster- und Tiirumrahmungen sind in 

liblicher Weise geschachtelt, starke Balkenbander umschlingen in Hohe der Fenstersohlbank und der Tur- und Fensterstiirze 

die innere Ringmauer. Nur die in Rahmen und Flillung gearbeiteten Tiiren 

und Fensterladen verleugnen ihre europaische Abstammung nicht. Das 

Heilige scheint etwas geraumiger gehalten zu sein. Dadurch entstand fiir 

das Dach eine zu grofie freitragende Lange der Sparrenholzer, welche noch 

eine besondere Pfettenunterstutzung liber diesem Raume erforderlich 

machte. Die eigenartige Tragekonstruktion ist in den Abb. 24—26 darge- 

stellt: 16 beiderseits von Flolzkonsolen unterstutzte starke Balken iiber 

spannen wagerecht in regelmafiiger radialer Lage und Verteilung den Raum 

Abb. 170. Sudlicher Mauerturm ira Hofe der Kirche 

Enda Sellase zu Adua. 

Abb. 171. Kirche Enda Sellase zu Adua von West. 

*) Bent, S. 126 als Kathedrale bezeichnet. 

des Erlosers der Welt, wie Bent es angibt. 

Das Grab des Cyrillus befindet sich ubrigens nach meinen Notizen hier und nicht bei der Kirche 
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inneren Ringmauer und der Horizontaldecke des Allerheiligsten: In 

‘n * 'Tinie die etwa der Mitte des freitragenden Dachstiickes entspricht, 

einer Kreis einer Fu6knagge auf jedem Balken ein starker Stiel, der auf 

steht UIJ ^ mit Seinen Nachbaren durch kreisformig geschnittene gleichstarke 

halbe^httl7er verbunden ist. Diese tragen ihrerseits wieder je in ihrer Mitte einen 

Rl6g Stiel gleichen Querschnitts, so dafi die der Dachschrage angepaflte, eben- 

frtreisformige Pfette eine 32fache Unterstiitzung erfahrt. Die ganze auCer- 

dentlich solide Konstruktion ist in Art der Tiirrahmen schachbrettartig und 

• , kleinen Figuren bemalt. 
Von dem ringformigen Aufienhof ist scheinbar hier der nordbstliche Teil 

Schatzhaus und Priesterwohnungen durch Quermauern abgetrennt. 

Ur ^ Ersteres (Abb. 172), ein rundes, vielleicht dreigeschossiges Viernischenhaus 
• , treppe ist von bastionartigem Charakter und auflerdem bemerkenswert 

Trch die Vereinigung des Einganges mit dem dariiberliegenden Obergeschofi- 

fenster zu einer Portalgruppe, sowie durch die, wenn auch wohl europaisch beein- 

fhifite doch sehr eigenartige und hubsche Dachbekronung (vgl. Abb. 39). 

’ Noch eine Reihe kleinerer, teils runder, strohbedachter, teils oblonger erd- 

gedeckter Hauser halten im Schatten schoner Baume diesen Hofteil besetzt. Eine 

wundervolle Aussicht eroffnet sich von hier aus iiber die Stadt und die sie uber- 

ragenden phantastischen Bergmassen, zwischen denen die ungluckhche Schlacht 

von Adua 1896 geschlagen wurde. 

Abb, 172. Schatzhaus der Kirche Enda Sellase 

zu Adua. Die Bekronung des Daches vgl. Abb. 39, 

wo die Zugehorigkeit falsch angegeben ist. 

3. Kirche in Adi Quala. 

Ein drittes Beispiel ganz derselben Bauart, nur mit weit bescheideneren Abmessungen und Nebenanlagen wurde 

von Krencker in Adi Quala, einem Orte der italienischen Colonia Eritrea, (nahe ihrer Siidgrenze) mit fluchtigen Notizen 

und Skizzen aufgenommen (Abb. 173). Die beiden eingeschossigen Torhauser sind darnach ein wenig gegeneinander ver- 

schoben, das auBere erd-, das innere strohgedeckt. Bei beiden bilden seitlich stark vorgezogene Pfeilerwande auf der Aufien- 

seite eine kleine Vorhalle vor dem eigentlichen Torraum. Abb. 174 zeigt die des auBeren Tores: Zwei mit dem verdickten 

Wurzelende nach oben aufgestellte, rohe Baume tragen auf ihrem sattelformigen Kopfe je eine aus der Turwand vortretende 

Pfette. Quer auf diesen ruht als Unterzug fur die dichtgelegten Deckenrundholzer wieder ein roher Baumstamm, dessen 

in der Mitte gelegene naturliche Krummung nach oben gerichtet wurde, ein amiisanter Beweis fur die statische Empfind- 

samkeit des Baumeisters. Das ganze erscheint wie ein Urbild des Pronaos eines templum in antis 1 

Abb. 173. Kirche in Adi Quala mit Hofen. 

Aufgen. und gez. D. Krencker. 

Im Mittel- 

hofe steht nord- 

lich des Zugangs 

auf fiinfstufigem 

Unterbau ein 

kleines Glocken- 

haus, welches in 

seinen Baufor- 

men, abgesehen 

von dem Papp- 

oder Metalldach, 

ganz denen der 

Zionskirche zu 

Aksum ent¬ 

spricht. Dieohne 

Podium auf ebe- 

ner Erde ste- 

hende, wie das 

Glockenhaus 

sauber weiBge- 

tiinchte Kirche 

weist in ihrer 

Aufienwand zwi¬ 

schen den vier 

diagonal gelege- 

nen Tiiren mit 

-- 
~r9. 

O O 
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Abb. 174. Aufientor der Kirche zu Adi Quala, Straflenseile. 

Aufgen. u. gez. D. Krencker. 

nen i uren mit 

dem iiblichen Rahmenwerk je drei grofie Fenster auf. Die weitere Tiiranlage im Innern, die Ausmalung usw., entspricht 

ganz der in Enda Sellase. Bemerkenswert ist auch hier ein buntbemalter offener Dachstuhl. Der Ausbau der Kirche, 

die angeblich von der italienischen Regierung errichtet wird, war zurzeit noch nicht ganz vollendet. 

8* 
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Eme Pforte fiihrt im Osten in den mit vielen Grabern iibersaten Ringhof, gerade auf das ausnahmsweise genau ostlieh 

zwischen einigen runden Priesterhausern liegende rechteckige Schatzhaus zu. 

4. Kirche der Vier Tiere zu Aksum. 

Im allgemeinen begniigt man sich aber iiberhaupt mit nur einer Hofringmauer von bescheidener Hohe und je einem 

einfachen kleinen Tor und Schatzhause. Als einziges Beispiel dieser Art konnte die Kirche der Vier Tiere (Arbaat ensesa) zu 

Aksum aufgenommen werden, abgesehen von deren Innern, welches so sorgfaltig verschlossen gehalten wurde, dafi es nicht 

gelang, auch nur die Vorhalle zu betreten. Soviel durch die Fensterverschlusse zu sehen war, bietet das Innere nichts Neues. 

Die noch ziemlich stattliche Ringmauer umzieht in angenaherter Kreisform von 55 m Durchmesser auf drei Seiten 

den Boschungsfufi eines kleinen Hugelauslaufers, dessen Riicken sie auf der vierten imNorden iiberschneidet (Abb. 175 und 176). 

Der in der westlich vorbeiflihrenden Gasse gelegene quadratische Torbau (Abb. 177) ist mit seiner kleinen Freitreppe aus 

alten Ouadern und der hiibschen, von kraftigen Pfeilern umrahmten Fenstergruppe von stattlicher Wirkung, welche noch 

verstarkt wird durch die Form des allseitig stark iibertretenden Strohdaches. Dieses zeigt sich auf der Strafienseite 

als Satteldach liber einer Giebelwand, auf der Hofseite dagegen ist es halbkegelformig abgewalmt. Die Treppe zum Ober- 
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rvX.ei"i^* -» *•« M“er gestattet eine zwe,te'a 

Abb. 176. Kirche der Vier Tiere zu Aksum von Sttd. 

lachte Tiir den Austritt aus dem Hofe auf eine nach der Zionskirche fuhrende kleine Gasse. Aufier emigen wemgen Baumen 

,nd vielen Grabern fand sich im Hofe dicht an der Nordseite des Torgebaudes halb in die Erde versunken die bereits 

n Abb. 142 wiedergegebene alte Taufschale, die mit einer inneren kreisrunden Hohlung von 65 cm Durchmesser bei 17 cm 

riefe aus einer nur 30 cm starken und 83 cm im Quadrat messenden Steinplatte ausgearbeitet 1st und auf der AuOenflache 

ies kreisrunden Schalenrandes eine altathiopische Inschrift tragt. 

Zwischen Tor und Kirche ragt etwa meterhoch ein alter 

quadratischer Pfeilerstumpf aus der Erde, wie sie auch sonst in 

der Stadt mehrfach vorkommen. Das kleine runde und armliche 

Schatzhaus hat seinen Platz in der durch die Quermauer abge- 

schiedenen Ecke des Hofes, nordostlich der Kirche. 

Auch das Kirchengebaude selbst ist bei 16,5 m Durch¬ 

messer von primitiver Bauart, fast ohne alien Schmuck. AuGer 

den vier Diagonaltiiren mit einfachsten Holzrahmen fiihrt noch 

unmittelbar an der Quermauer eine fiinfte in die Vorhalle. Die 

verhaltnismaBig sparlich bemessenen Fensteroffnungen, die ohne 

alles Rahmenwerk mit Bambusmatten verschlossen sind, sind 

willktirlich verteilt, nur die Westachse ist durch ein dreifach ge- 

kuppeltes, mit guter Umrahmung und geschnitzten Kopfen der 

Sattelholzer geschmiicktes Fenster ausgezeichnet. Den Fenster- 

gewanden hat man durch roten und weiBen Anstrich Schmuck 

zu verleihen gesucht. Eine ungewohnlich reizvolle Zierde aber 

stellt die schlank aufschiefiende Spitze des tief iiberhangenden 

Daches mit ihrer Vogel- und Straufienei- besetzten Reifenscheibe, 

die das Kreuzmotiv noch nicht enthalt, dar; ihr Material diirfte 

Eisen oder Bronze sein. (Vgl. Abb. 35 un(^ 36-) 

5. Alte Kirche von Enda Jesus in Aksum. 

Eine zweite sehr viel bedeutendere Anlage gleicher Art 

mufi einst. in Aksum die auf dem Hauptstelenfelde gelegene Kirche 

Enda Jesus gewesen sein (Abb. 178). Von dem alten Kirchen¬ 

gebaude selbst sind heute nur noch die Grundmauern vorhanden, Abb. 177. Torbau der Kirche der Vier Tiere zu Aksum. 

sie iibertreffen mit ihrem AuBendurchmesser von 26,5 m selbst die Strafienseite. 
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grofien Aduaner Kirchen noch urn rund 5 m. Das aus Feldsteinen in Erdmortel geschichtete Mauerwerk zeiet <0 , 

hohe Abgleichungen. Die Ringmauern sind etwa 1,30 m, der quadratische Mittelbau ist sogar 2,50—2,80 m hoch ^ 

halten, ohne dafi merkwurdigerweise irgendwelche Tliroffnungen erkennbar waren. Dieser Mangel bleibt fur das All^ 

leihgste auch dann noch unerklarlich, wenn man annimmt, dafi die Kirche mit einem hohen Podium umgeben war 

Da aber Reste eines solchen nicht vorhanden sind, miifite man schliefien, dafi es iiberhaupt erst angelegt werden sollte, 

die Kirche also nie vollendet gewesen ist. Auffallig ist ferner, falls nicht infolge der Verschiittung und Uberwucherung 

der Reste ein Mebfehler untergelaufen ist, dafi das Allerheiligste nordwarts aus der Gebaudemitte verschoben erscheint. 

Auch das einfache elliptisch geformte Kirchengehoft zeigt die bedeutenden grofiten Durchmesser von rund no :80 m. 

Ungewohnlich weit im Sildosten der Kirche, aber wohl durch die Lage an dem Tal und der grofien Stelenstrafie be- 

grundet, ist die Stellung des eingeschossigen Torgebaudes, welches im Hofinnern ausnahmsweise aufier in der Achse auch 
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• en seitlichen Durchgang enthalt. Die heutige Kirche aber diirfte in Anbetracht ihrer nordostlichen Lage zur urspriing- 

rTen und ihres ungewohnlichen Grundrisses, iiber den noch weiter unten zu reden sein wird (vgl. S. 69), als das einstige 

Schatzhaus anzusehen sein. Eine alte Taufschale mit Henkelbossen (85 : 115 cm Aufienmafl) liegt nahe der Westfront der 

neuen Kirche unter einem grofien Baum. 

Andere Rundkirchen in einfacher Umwehrung sahen wir teils in fluchtigem Besuch, teils nur im \ orbeiziehen aus 

naherer oder weiterer Feme: 

6. Kirche am Schollada bei Adua. 

An der Kirche am Fufie des Schollada 

nordlich vor Adua (Abb. 179) betont eine grofie 

vierteilige Offnung die Hauptachse im Westen, 

die ganz ahnlich jener in Madhane Alam ge- 

schlossen war, nur nicht durch Schranken und 

Gitter, sondern durch die dort noch in Triim- 

mern herumliegenden Bambustafeln. Auf zwei 

rechts und links davon angegliederte tiirahn- 

liche Offnungen, mit hoher Schwelle wie in 

der Mitte, folgen in reizvollem Wechsel bogen- 

formig geschlossene Ttiren und kleine Fenster- 

chen. Das Gebaude bot in seinem etwas ver- 

fallenen Zustande, iiberschattet von einem 

Haine schoner dichter Baurne eins der ent- 

ziickendsten Architekturbilder der Reise. — 

Die Westoffnung ist ausgestattet mit kerb- 

geschnitzten Schragklotzen und auf einem der 

Pfosten mit der in Abb. 143 wiedergegebenen 

Nachbildung eines Flandkreuzes, wie es die 

Priester zu tragen pflegen. Ein einfaches kleines Torhaus bewacht den Eintritt in den Hof. 

Abb. 179. Kirche am Schollada bei Adua von Siidwest. 

7. Kirche zu Addi Abuna. 

Die Kirche zu Addi Abuna, eine Stunde nordostlich von Adua, ist ausgezeichnet durch ihre wundervolle Lage auf 

der Spitze eines kleinen Bergkegels, dessen Hang die reich mit Baumen untermischten Hauser des Ortes beleben. Die in 

ihrer Aufienwandung von vielen Tiir- und Fensteroffnungen durchbrochene Kirche scheint auf einem schmalen Podium 

zu stehen (vgl. Abb. 83). 

8. Enda Jesus zwischen Adua und Aksum. 

Die Kirche Enda Jesus auf halbem Wege zwischen Adua und Aksum ist unter ungewohnlich grofien und schonen 

Baumen gelegen. Die Umwehrung ist nur sehr niedrig und ohne Torhaus. Angeblich ist ein Steingelaute vorhanden. 

9. Kirche zu Debaroa. 

Die von prachtvollen Euphorbien umkranzte Kirche 

zu Debaroa in der Colonia Eritrea ist bemerkenswert durch 

ihre fast vollig fenster- und tiirlose Aufienwand (Abb. 180), 

eine schone Dachbekronung (vgl. Abb. 37) und melodisches 

Steingelaut. 

Wahrend fur alle diese Kirchen, auch wo es nicht 

ausdriicklich festgestellt wurde, ihrer Grofie und ganzen Er- 

scheinung nach dasselbe Grundschema der Raumgliederung 

angenommen werden kann, soli auch noch auf ein paar 

abweichende Falle kurz hingewiesen werden: Abb. 180. Kirche zu Debaroa. 

10. Kirche auf dem stidlichen Hugel in Adua. 

Bei der kleinen Kirche, welche den siidlichsten der drei Aduaner Hugel kront, fehlt nach meiner Erinnerung 

die aufiere Ringhalle ganz, und auch die Ringmauer des Heiligen ist durch einen kiimmerlichen Holzstiitzenkranz *), 

*) ^ent scheint S. 61 eine Kirche (Addi Ras) ahnlicher Verfassung abzubilden. 
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welcher das weit vorkragende runde Dach tragt, nur angedeutet. Die bemalten Wande des Allerheiligsten liegen vom Hofe 

aus frei sichtbar da. 

11. Wallfahrtskapelle zu den Vier Tieren bei Adi Quala. 

Das armlichste Bild eines Gotteshauses aber bot abseits des Weges 

von Adi Ugri nach Adi Quala die in fast undurchdringlichem Dornen- 

gestriipp und mannshohem Grase inmitten unendlich vieler Graber gelegene 

Wallfahrtskirche der Vier Tiere (Abb. 181). Sie besteht in einem stark ver- 

fallenen, weil aus rohen Feldsteinen trocken aufgeschichteten, kleinen Rund- 

bau von vielleicht 4 m Durchmesser. Hier ist auch noch die letzte Andeu- 

tung eines Umganges fortgefallen, will man nicht einen solchen in der dicht 

umschliefienden, konzentrischen Umwehrung sehen. Was dem Bau selbst 

an Schonheit fehlt ersetzt die herrliche Lage auf steiler, mit uralten 

Euphorbien ungewohnlich dicht bewaldeten Bergnase iiber weiter, blau 

schimmernder Ebene. 

Abb. 181. Kapelle der Vier Tiere bei Adi Quala. 

12. Ruine bei Enda Giorgis vor Adua. 

Angeftigt sei hier ein Blick auf ein verfallenes Gehoft (Abb. 182), welches etwa J/i Stunde 

westlich vor Adua auf dem Kamme desselben schmalen Hohenzuges liegt, dessen Nordende die 

gleich im nachsten Kapitel zu behandelnde Kirche Enda Giorgis zu Fremona besetzt halt. Die 

Hauptabmessungen der eiformigen einfachen Ringmauer betragen schatzungsweise rund 90 x 60 m. 

Die Mitte nehmen die Reste eines bedeutenden Rundbaus von etwa 15 m lichtem Durchmesser 

ein, dessen allein noch kenntliche Aufienmauer von einer Terrasse umgeben ist, zu der eine Rampe 

oder Treppe hinauffiihrte. Eine Quermauer vom Mittelbau zur Aufienmauer durchteilt auf der einen 

Seite den Flof. Obwohl uns die Ruine als ein altes Lager bezeichnet wurde, welches auch einmal 

als italienisches Fort ausgebaut gewesen sein soil, scheinen Quermauer wie Terrasse im Hinblick 

auf andere Kirchenanlagen mehr fiir die Annahme einer solchen zu sprechen. 

Auch die technische Ausftihrung des Mauerwerks ist bei grofieren Steinen und engen Fugen 

eine bessere als die bei den Lagern libliche. 

IV. Einzelbeispiele von Rechteckkirchen. 

1. Jiingerer Typus. 

a) Enda Giorgis zu Fremona. 

Der Platz der Kirche Enda Giorgis zu Fremona bei Adua heifit nach Heuglin heute »Mai qoqa«, »das rauschencf 

Wasser«. Der Bau wurde nicht genau aufgenommen; fdie Abb. 183 und 184 beruhen nur auf ortlicher Schatzung urn 
konnen daher nicht in ihren 

Einzelheiten als zuverlassig 

angesehen werden. 

Der ausgedehnte Hof 

der Kirche nimmt das aufier 

ste, teilweise ziemlich schrofi 

abfallende Nordende eines 

sich lang von Nord nach 

Slid erstreckenden schmalen 

Hohenzuges ein, dessen 

hochsten Punkt die soeben 

besprochene Kirchenruine 

inne hat. Die machtige Uni- 

wehrungsmauer liegt zuni 

Teil weit unter der Ober- 

flache des umschlossenen 

Gelandes, dessen Flache 

schatzungsweise auf 240 X 

120 m angegeben sei. Der 

Abb. 182. Ruine bei 

Enda Giorgis vor Adua. 
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an£ erfolgt von Siiden her auf einer kleinen Einsattelung des Bergriickens durch einen massigen Rundbau, das 

U ■ e beobachtete Beispiel eines runden Torgebaudes (Abb. 185). Das Innere ist durch eine Querwand geteilt, so 

jUg jrei Toroffnungen, die nicht in gerader Achse liegen, zu durchschreiten sind. Eine AuBentreppe fuhrt im Hofe 

Cu dem fast fensterlosen mit flachem Erddach abgedeckten Obergeschofi hinauf. Einige Meter weiter ostlich uberragt 

ein quadratischer Turm mit zwei Obergeschossen die Mauer. Einige Wohnhauser und -hiitten fur Priester und W achter 

der ganz vereinsamt liegenden Ansiedlung vervollstandigen die Baugruppe am Tore. Einen zweiten Zugang scheint das 

Gehoft nicht zu haben. In seiner Mitte liegt auf dem zum aufiersten Nordende hin sich wieder ein wenig hebenden 

Riicken die Kirche, auf einer teilweise von Futtermauern gestiitzten und durch eine grofie Freitreppe aus triimmerhaft 

Abb. 185. Der Kirchenbezirk Enda Giorgis zu Fremona von Siiden. 

ungleichmafiigen Stufen zu ersteigenden Terrasse (Abb. 186). Die Treppenanlage erinnert an die groBartigere der Zions- 

kirche im nicht weit entfernten Aksum. Die Kirche selbst besteht aus dem quadratischen Allerheiligsten mic einem 

in gleicher Breite ringsumlaufenden ebenfalls rechteckigen Heiligen und der auf der Westseite vorgelegten geraumigen 

Sangerhalle. Diese besitzt auf beiden Schmalseiten je einen Zugang, wahrend die Mitte der Westfront nur ein ge- 

kuppeltes Fenster zwischen zwei rohrahnlichen Gucklochern durchbricht. Der Verbindung von Vorhalle und Heiligem 

dient eine normale Tiir zwischen zwei Fensterchen; fur unmittelbaren Zutritt zum Heiligen von aufien sorgt auf Nord- und 

Siidseite neben zwei kleineren eine grofiere gekuppelte Seitenttir. Das Allerheiligste selbst zeigt die iiblichen Tiir- und Fenster- 

offnungen. Die Haupttiir (Abb. 187) umrahmt tiberraschenderweise, nach Krenckers Aufnahme, dreifach geschachteltes 

Balkenwerk, in unverfalscht altathiopischer Konstruktion. Die ungewohnlichen, niedrigen sechs Trommelaufsatze auf dem 

Abb. 184. GrundriG und SUdansicht der Kirche 

Enda Giorgis zu Fremona. 

Deutsche Aksum-Expedition III. 

Abb. 186. Siidansicht der Kirche Enda Giorgis mit Aufgang. 

9 
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Abb. 187. Tur zum Allerheiligsten der Kirche Enda Giorgis 

zu Fremona. Aufgen. u. gez. D. Krencker. 

flachen Erddach bergen im Innern fiber der Vorhalle und den 4 Ecken 

des Heiligen, sowie jedenfalls auch iiber dem Allerheiligsten je 

eine kleine, zierliche Holzkuppel mit Spannriegel-Konstruktion ahnlich 

der in den Abb. 51—52 dargestellten. Auch die cylindrischen Dach- 

Aufsatze sind flach abgedeckt, aus dem mittleren ragt der First - 

stiel der Holzkuppel konisch umkleidet ein gutes Stuck heraus wie 

das auch sonst merkwfirdigerweise iiblich ist. Der Bau wird etwa 

16 : II m Seitenlange haben. In seinem Mauerwerk finden sich eine 

Reihe sauber gearbeiteter Profilsteine (Abb. 188) aus einem sehr 

dichten kalksteinartigen Material von hellgelblicher Farbung versetzt. 

Die Eingeborenen behaupten, es sei ein kfinstli-ch hergestellter Stoff 

doch zeigt er deutliche Spuren der Bearbeitung mit Eisenwerkzeugen. 

Diese Stficke werden Uberreste von den grofien Anlagen sein, die 

sich hier im 16. Jahrhundert Jesuiten und Portugiesen errichtet 

hatten und die in den spateren Kampfen ihren Untergang fanden. 

(Vgl. Bent S. 108—-109.) Von jenen Profilen dfirfte auch der Kopf 

eines Fenstersattelholzes (Abb. 189) beeinflufit sein. 

Nordlich der Kirche liegt eine in den Pels gearbeitete ziemlich 

grofie Zisterne und nordostlich, etwas unterhalb der Terrasse das kleine 

Abb. 188. Profilsteine. Abb. 189. Fenstersattelholz. 

- Fremona. Fremona. 

runde Schatzhaus. Das aufierste Nordende des Riickens und des Kirchenbezirkes aber betont ein alle seine Baulichkeiten 

iiberragender kegelformiger Hiigel, der mit einer grofien Zahl gemauerter Grabkammern durchsetzt sein soli; in einen 

engen Raum der Art vermochte man durch ein Loch in der Wandung hineinzusehen. Zu enthalten schien er nichts. 

b) Kirche in Dscheffa. 

Ebenfalls nur nach ortlicher Schatzung ohne genaues Aufmafi dargestellt ist die von Krencker untersuchte Kirche Enda 

Qeddus Mlka’el in Dscheffa, etwa 5 km stidlich von Matara (Colonia Eritrea) (Abb. 190 u. 191). In weiter flacher Hochebene 

auf kahler Hugelgruppe gelegen, beherrscht sie trotz ihrer geringen Abmessungen, die nach Krencker etwa 17 :8m be- 

tragen, also eine ungewohnlich langgestreckte Grundflache bilden, weitum die Gegend, in der noch auf grofie Entfernungen 

hin die tiefe dreiteilige Nischengliederung der Westfront einen 

charakteristischen Punkt bietet. Das flache Erddach wird 

von den hohergefiihrten Wanden des oblongen Allerheiligsten 

iiberragt. Ein iiber den Tur- und Fensteroffnungen an Stelle 

des Balkenbandes durchgefuhrtes Steinplaftengesims schafft 

eine architektonische Teilung des schlichten Aufbaus. Je eine 

Tur auf den beiden Langseiten ftihrt in das ganz fensterlose 

Heilige, welches mit einer auf der Ostseite ein wenig, auf der 

Abb. 190. Grundrifi und Siidansicht der Kirche in Dscheffa. 

Aufgen. u. gez. D. Krencker. 

Abb. 191. Kirche in Dscheffa von Siidwest. 
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11,80 

. pite bedeutend gegenuber den Langseiten gesteigerten Gangbreite das dreiturige, ebenfalb fensterlose Allerheihgste 

We hf Die FrontwLd des letzteren ist mit Gemalden bedeckt. Der westlich vorgelagerte Sangerraumsteht nut dem 

Troen durch eine gekuppelte Mittel- und zwei einfache Seitenturen in Verbmdung und 1st, wie z. B. auch in der Kirche 

1 fha nurlurch diese ohne unmittelbaren Zugang von auBen, zu betreten. DerTuranlage entsprechend 1st die westhche 

Frontwand zwischen den aufienseits kraftig vortretenden Pfeilern von Fenstern durchbrochen. 

Alle Tiir- und Fensterkonstruktionen bewegen sich ebenso wie bei der vorbesprochenen 

Kirche in den ublichen Formen. Auf der Sudseite befindet sich ein hoher Stander mit khn- 

genden Steinen. 

c) Alte Kirche zu Asmara in heutiger Gestalt. 

Hingewiesen sei hier ferner als auf eine den beiden vorstehenden verwandte Grundrifi- 

anlage auf die gegenwartige, durch spateren Umbau erzielte Gestalt der alten Kirche zu Asmara 

fAbb 1021 die eingehend im Bd. II, Abschnitt F, Kap. II besprochen ist. 

’ Die’ abweichende Anlage der Vorhallen mit den Westturen kann im Hinblick auf ihre 

Zueehorigkeit zum ursprunglichen Bau ebensowenig wundernehmen, wie die aus demselben 

Grunde zu erklarenden Osttiiren. Auffallig bleibt dagegen an dem spater eingebauten Aller- 

heiligsten, das auch hier als flacher Aufbau das iibrige Erddach iiberragt, die Verkummerung 

der nordlichen Seitentiir und die seitlich verschobene Lage der Haupttiir. 

Abb. 192. Alte Kirche 

zu Asmara in heutiger Gestalt. 

d) Kirchenruine im Tempel zu Jeha. 

Endlich ist hier noch die durch Umbau des altsabaischen Tempels von Jeha entstan- 

dene, dann zum Teil zerstorte und jetzt durch Krencker wieder ausgegrabene und festgestellte 

Kirchenanlage zu erwahnen (Abb. 193; vgl. Bd. II, Abschnitt B). Das Allerheihgste scheint 

ein selbstandiger Bau gewesen zu sein, um den das Heilige als ungedeckter, aber von der hohen 

Tempelwand umschlossener Gang herumlief. Ob der vorgelegte Sangerraum einen grofien 

Mitteleingang hatte, oder dieser etwa wie in Madhane Alam zu Adua geschlossen war und der 

Zutritt seitlich erfolgte, mufi dahingestellt bleiben. Bisher ohne Beispiel ist die Zweiteilung 

des Allerheiligsten, auf die weiter unten zuriickzukommen sein wird. 

Eine Untergruppe der typischen dreiraumigen GrundriBform bilden die durch Fortfall 

des Sangerraumes vereinfachten Baulichkeiten: 

Abb. 193. Kirchenruine im Tempel 

zu Jeha. Aufgen. D. Krencker. 

e) Abba Llqanos bei Aksum. 

Ein gutes Schulbeispiel dieser Art bietet die Wallfahrtskirche des Abba Llqanos bei 

Aksum I). Auf der etwa 1/i Stunde nordostlich von Aksum gelegenen prachtigen Bergkuppe 

gleichen Namens ist etwas unterhalb des Gipfels fiber dem jahen Ostabsturz durch eine zum Teil mehrere Meter hohe, 

in steilen Absatzen aufsteigende Futtermauer eine geraumige Plattform gebildet (Abb. 194)- Lie teils iibermannshohe 

und im Osten mit Zinnen geschmuckte, teils nur niedrige Briistungsmauer umsaumt ein unregelmafiiges Oval von 

ungefahr 40 x 30 m grofiten Durchmessern. Der Ausblick von Westen nach Osten herum auf das Tal von Aksum 

und die Stadt selbst, auf das Plateau von Mai Qoho und die weite Ebene, auf den Damo Galila und die wilden 

Zacken und Kuppen der Aduaner Berge ist von hervorragender Schonheit. Aber auch das Platzchen selbst steht dann 

nicht nach mit seinem wiisten Getriimmer grofier Felsblocke, welche einmal von dem nach Westen etwas hoher auf- 

steigenden Kamme auf die Terrasse heruntergestiirzt sind und noch heute einen guten Teil davon fiillen, und mit dem 

malerischen, von verworrenem, uralten Baumgeast iiberschatteten Kirchlein. (Abb. 195 u. 196.) 

Wie bei alien einsam und unbewacht auBerhalb von Ortschaften gelegenen Kirchenbezirken kein grofies Gewicht 

auf vollstandigen Idofabschlufi gelegt zu sein scheint, so lauft auch hier die Mauer an der Nordseite ohne in sich geschlossen 

zu sein gegen jene Felsmassen an. 

Vier oben geschlossene, aber nicht bedachte Toroffnungen durchbrechen sie aufierdem. Die siidlichste freilich fiihrt 

ohne die Moglichkeit eines Zugangs von aufien auf den Bergabsturz hinaus, und auch zu der nordlichsten kann nur eine 

schwierige Kletterei hinaufftihren. Von den beiden westlichen ist die eine, sudlichere, uber einen steilen Pfad, der in eine 

noch steilere gewundene kurze Felstreppe auslauft, zu erklimmen, wahrend endlich nur das letzte, einzig auch verschliefibar 

eingerichtete Tor einen verhaltnismafiig bequemen Zugang gewahrt. Zweifellos stand auf solch hervorragendem Punkte 

auch schon von alters her einHeiligtum (vgl. Alvares !). Was heute noch darauf deutet, sind auBer dem in altaksumitischer 

Art aufgefuhrten Absatzmauerwerk der Terrassenmauer ein paar, aus langen sauberen Quaderstucken gebildete Stufen- 

>) Vergl. Alvares S. 163/64. Auf! dem andern Berg gegen dem auffgang stehet gleicher gestalt ein Kirchen / welche zu S. Lycanos genant 

wird / welcher ein Abba oder Abt / und derjenige sol gewesen sein / der die Konigin Candace erstlich soil getauffet haben / dessen Leichnam da 

begraben ist / und wird fur einen Heiligen gehalten. 
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Abb. 194. Heiligtum des Abba Liqanos bei Aksum. 

reihen vor der Westfront (Abb. 196). Es ist aber nicht einmal zu sagen, ob sie so wie sie liegen noch dem alten Bau an- 

gehoren. Ferner finden sich im Mauerwerk 
der Kirche eine grofie Zahl gut bearbeiteter 

kleinerer und groBerer Quadern von ganz ent- 

sprechender Struktur und Farbung, wie jene 

von Abba Pantaleon (vgl. unten h) und Bd. II, 

Abschn. C, Kap. I, a). Vielleicht entstammen 
jener Zeit auch die runde mit Griffbossen be- 

setzte Taufschale, sowie das in Abb. 197 dar- 

gestellte, jetzt lose im Hofe liegende Werk- 

stiick, welches der Uberrest eines Saulen- 

sockels sein konnte, der spater einmal zur 

Schale ausgehohlt wurde. 

Die Kirche selbst besteht nur noch aus 

dem Allerheiligsten und dem auf der Westseite 

etwas verbreiterten gangartigen Heiligen mit 

drei, fruher vier Tiiren auf Nord- und Slid - 

seite. Am Allerheiligsten fehlt die siidliche 

Seitentiir. Seine Westwand ist in der iiblichen 

Weise bemalt, an den Sockelbanken die neun 

Heiligen in grofien leblosen Gestalten und ein 

(kleiner) sie verehrender Konig (vgl. Abb. IS0)- 
AuBer durch mehrere kleine Mauerschlitze 

wird das Heilige erhellt durch drei Paar ge- Abb. 195. Sudseite der Kirche des Abba Liqanos. 
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Abb. 196. Westseite der Kirche des Abba Liqanos. Abb. 197. Werkstiick auf Abba Liqanos. 

Fenster eins in der Ost-, zwei in der Westwand. Letztere ist aufien durch zwei kraftige Eck- und einen 

tTinfeiler gegliedert und in ihrer Giebelspitze von zwei Fensterchen mit schrag ansteigendem Sturz belebt. Das Sat tel- 
Mittelpieiie g g dach bildet wie auf dem Torbau zur Kirche 

der Vier Tiere in Aksum, vorn, im Westen, 

einen Giebel und ist uber der Ostfront als 

kegelformiges Walmdach um einen Firststiel 

herumgefuhrt, so dafi man fur die Decke des 

Allerheiligsten wiederum die iibliche Spann- 

riegelkonstruktion annehmen mufi und damit 

auch eine Zweiteilung dieses Raumes ver- 

muten kann. Allseitig hangt die Dachtraufe 

tiefschattend uber, so dafi sie noch mehrfach 

durch krummwtichsige Stamme gestiitzt ist. Merkwiirdigerweise wird das Dach von einer in gleicher Neigung dicht 

darunter liegenden Sparren- und Bohlendecke unterkleidet, welche auf dreifachem First- und zweifachem Zwischenunter- 

zug ruht. (Vgl. Abb. 48.) Das kleine quadratisch-abgerundete Schatzhaus schmiegt sich bastionartig von aufien der 

Briistungsmauer an. 

f) Kirche der Maria Magdalena bei Aksum. 

Genau dieselbe, nur ein wenig gedrungenere Anlage wie Abba 

Liqanos zeigt die ungefahr 60 m nordwarts von Abba Pantaleon bei 

Aksum gelegene Kirche der Maria Magdalena (Abb. 198). Auch die Zu- 

gange, einschliefilich des Fehlens der siidlichen Seitentiir zum Allerheilig¬ 

sten, entsprechen sich, nur die Fensterordnung auf der westlichen pfeiler- 

losen Giebelwand ist abweichend. Der westliche Teil des Heiligen liegt um 

eine Stufe tiefer als die andern drei Seiten. Auf den Wandflachen neben 

der Haupttiir zum Allerheiligsten sind die traditionellen Darstellungen, 

jedoch unfertig, nur in schwarzen Linien auf weifiem Grunde, ange- 

bracht. Hier war es, wo zuerst, freilich auf Grund eines sehr unge- 

wissen An^cheines, die Vermutung einer Zweiteilung oblonger Allerheiligsten 

auftauchte, die spater durch die Kirchenruine in Jeha und die Kegel- 

walmdacher Untersttitzung fand. Ob hier ein solches vorhanden, wurde 

leider nicht festgestellt. Das bescheidene Umwehrungsmauerchen ist auf 

langere Strecken zerstort, oder zum Teil nie anders denn als kleiner Stein- 

hiigel vorhanden gewesen. Ein paar, die kleine Boschung hinanftihrende 

Stufen bilden auf der Westseite den zugleich fur Abba Pantaleon gemein- 

samen Zugang. 

g) Jetzige Kirche in Enda Jesus zu Aksum. 

Einer kurzen Erwahnung als Beispiel desselben Typus bedarf 

hier nochmals die gegenwartige Kirche Enda Jesus zu Aksum, wie oben 

vermutet, das ehemalige Schatzhaus der alten Rundkirche (Abb. 199). 

Da auch sie nicht betreten werden durfte, konnte das Allerheiligste nur 

nach Schatzung von aufien auf der Abb. 178 eingetragen werden, und 

mufi die Frage nach der Tiiranlage offen bleiben. Jedenfalls bildet seine 

Grundform ein ausnahmsweise quergelegtes Rechteck. — Eine auf der 

nicht ganz quadratischen und etwas unregelmafiigen Aufienwand aufsitzende 

Tamburmauer tragt das kegelformige Dach. Eine Reihe alter Stelenblocke 

10 S O IQ 20 50 40 SOm, 

Abb. 198. Lageplanskizze von Abba Pantaleon 

und der Kirche der Maria Magdalena. 
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Schritt in der 

Grundrifianlage 

Abb. 199. Jetzige Kirche in Enda Jesus zu Aksum. 

Einen weiteren 

Vereinfachung der 

durch Beschrankung des Heiligen auf 

einen einfachen Vorraum unter Fortfall 

des Umganges tut die heutige Kirche 

des Abba Pantaleon bei Aksum. Von 

ihren heidnischen und altchristlichen 

Vorgangern und deren Uberresten in 

Gestalt schoner Quaderinschriften, klei- 

ner Skulpturstiicke, die teils lose her- 

umliegen, teils im neuen Mauerwerk 

verwendet sind, und auch von der 

Eigenart der Ortlichkeit (Abb. 200) ist 

die Rede gewesen im Band II, Abschnitt 

C, Kap. I, a. Steigt man vom Hofe 

der Kirche der Maria Magdalena her 

die steile Treppe hinauf (vgl. Abb. 198), so steht man auf der letzten Stufe hart an der Nordwestecke des kleinen Ge- 

baudes, welches als etwas ungenau angelegtes Rechteck von rund 7V4 X 13 m Seitenlange mit seinen Schmalseiten 

ziemlich dicht an die Terrassenbriistung herantritt, iiberhaupt weit mehr als ein Drittel der ganzen Plattform bedeckt 

(Abb. 201). Es besteht aus drei von Westen nach Osten aufeinanderfolgenden Raumen, welche als Vorraum, Heiliges 

und Allerheiligstes anzusehen sind und offenbar auch heute so benutzt werden, da uns wohl gestattet wurde, die beiden 

westlichen, nicht aber das ostliche Gelafi zu betreten. Doch scheint der Urzustand ein anderer gewesen zu sein. Deut- 

liche Anzeichen lassen erkennen, dafi die ostliche Trennungswand eine spatere Zutat ist, die dem urspriinglich nur aus 

kleinem Heiligen und geraumigem Allerheiligsten bestehenden Bau die heutige dreiteilige Gestalt gab. Solche Anzeichen 

sind: I. Die etwas schiefe und nachlassige Bauart der fraglichen Quermauer, 2. der Umstand, dafi die jetzige Turoffnung 

zum sonst so sorgfaltig verschlossen gehaltenen Allerheiligsten ganz ungewohnlicherweise iiberhaupt nicht verschlieflbar ist 

— nur ein Vorhang in Gestalt eines schmutzigen Lappens hemmt den Einblick —, dafi 3. auch der sonst stets vor- 

handene Aufstieg von einigen Stufen, sowie die Leuchterbanke beiderseits der Tur fehlen, lauter Dinge, die dagegen an 

der anderen Tur zum westlichen Vorraum in gewohnter Weise anzutreffen sind ! Endlich wiirden auch die meist vorhan- 

denen Seitentiiren dann im Urzustande dem Allerheiligsten nicht wie jetzt gefehlt, freilich unmittelbar ins Freie gefiihrt 

durchzieht den Hof. Das zugehorige 

winzige Schatzhaus befindet sich in 

der iiblichen Lage. 

h) Abba Pantaleon bei Aksum. 

haben. 
Licht und Luft vermitteln dem Innern aufier diesen beiden Ttiren noch eine weitere zum Vorraum, zwei der iiblichen 

Fenster in der West-, sowie eins in der Ostfront, welches mit dem in Bd. II geschilderten Plattenbruchstuck verschlossen 

war. Ob das Satteldach, dessen westliche Giebelspitze ein kleiner Firststiel betont, iiber der Ostfront wieder abgewalmt 

Abb. 200. Abba Pantaleon von Nordwest, links Kirche der Maria Magdalena. 
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, „ n ch hier dahingestellt bleiben. Es war in diesem Kirchlein, wo es uns, neben dem Falle der noch weit beschei- 

’ Kirche Enda Mika’el bei Debaroa, als einziges anderes Mai wahrend des Aufenthalts lm Lande in emem 

heobachteten Augenblicke gelang, unter Luftung des schmutzigen, die Tur ersetzenden Vorhanges einen flucht.gen 

gjick in den so hochgehaltenen allerheiligsten Raum zu werfen, leider eben auch nur m den einer armhchen k einen 

Abb. 201. Heiligtum des Abba Pantaleon bei Alcsum. 

Kapelle: Auf dem mit Stroh und Feldsteinen iibersaten Erdfufiboden des nur schwach erhellten, dick verstaubten und 

spinnwebdurchwobenen Gemaches inmitten eine zerbrechliche Holzstufe, darauf fur das Aufstellen des Tabots ein noch 

zerbrechlicheres Geriist von etwa 1,20 m Hohe, aus ein paar Latten und schmalen Lederstreifen nach Art abessinischer 

Sitzmobel roh zusammengefiigt und von zwei krummen Stangen mit Tuchfetzen flankiert — das war alles ! Doch ver- 

mutlich das Bild, wie es fur kleine Dorfkirchen die Regel sein wird. 
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i) Michaelskapelle zwischen Debaroa und Adi Ugri. 

Abb. 202. Michaelskapelle bei Debaroa von Slidwest. 

Den Schlufi bildet auch in dieser Grundrifigruppe, wie 

in der der Rundkirchen, ein aller Nebenraume entkleidetes 

Allerheiligstes, das bereits eben erwahnte einsame Wallfahrts- 

kapellchen Enda Mlka’el zwischen Debaroa und Adi Ugri 

(Abb. 202). Es ist iiber den Resten eines alten Baues er- 

richtet und wie jene (vgl. Bd. II, Abschnitt D, Kap. V) von 

Krencker aufgenommen. Die einfache viereckige Celia ver- 

dient deshalb Erwahnung, weil sie die erste Gelegenheit zum 

Einblick in die Geheimnisse eines Allerheiligsten bot. Diesmal 

mufi ein etwa meterhoher, aus trockenen Steinen zylinderartig 

geschichteter Sockel inmitten des fensterlosen und eintiirigen, 

stein- und strohbestreuten Raumes dem Tabot bei den Gottes- 

diensten als Trager dienen. Das Dach ist mit Erde dick 

gedeckt und bildet auf der Westseite mit seinem von Holz- 

stiitzen getragenen, liber 2 m breiten Uberstand als letzte 

Andeutung des Heiligen eine offene Vorhalle. Ein kleines 

Feldsteinhaufchen umgrenzt den mit vielen schonen Euphor- 

bien und prachtvollen Aloen geschmiickten Bezirk. 

2. Alter Typus. 

Endlich bediirfen noch zwei Beispiele jener altchristlichen Raumgruppierung, die auch sorgfaltiger aufgenommen 

werden konnten, eingehender Schilderung: Die heutige Kirche von Jeha und die Zionskirche von Aksum, diese noch von 

besonders hervorragender Bedeutung durch die Stellung, welche sie im religiosen und politischen Leben des ganzen abessi- 

nischen Reiches von alters her eingenommen hat und noch einnimmt. 

a) Kirche in Jeha. 

Die heutige Kirche von Jeha (von Krencker aufgemessen) liegt 20—30 m nordwarts vom alten Tempel mit der 

spater eingebauten, aber ganzlich zerstorten Kirche, von der S. 67 die Rede war, und mit ihr in ein und demselben Bezirk 

(Abb. 203). Dessen prachtiger Lage auf flacher Hugelkuppe inmitten eines Kranzes seltsam geformter Bergkolosse hat 

Krencker friiher Bd. II, Abschnitt B Erwahnung getan (Abb. 204). Der Torbau des Gehoftes liegt der Westfront der 

Kirche genau gegenuber und zeigt jene nur noch in Adi Quala beobachtete Eigenart, bei der durch besonders starkes 

A Alter Tempel. 

B Spaterer Einbau, Ruine. 

C Spaterer Vorbau. 

D Moderne Kirche. 

E Torhaus. 

F Klingende Stein. 

G Graber. 

H Grab mit Stele und Altar. 

I Umz'aunung. 

K Moderne Hauser. 

L Grofler Feigenbaum. 

I ' 

-t- 

1 oa m ’ 

Abb. 203. Bezirk der Kirche zu Jeha. Aufgen. u. gez. D. Krencker. 
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Vorziehen der Eckpfeiler eine kleine offene Vorhalle entstanden ist. Hier ist diese aber durch Hinzufiigen emer vorderen 

Frontwand mit breiter Offnung noch starker ausgepragt, sodafi die innere Halle nur mit geringerer Tiefe auCen wiederholt 

ist (vgl. Abb. q6). . 
Die Kirche selbst, zu deren durch flache Lisenen dreiteilig gegliederter Westfront man auf emer verfallenen rrei- 

treppe 2 3 m hinaufsteigt (Abb. 205), liegt auf einer terrassenartigen Erhohung und bietet hierin im kleinen ein 

Abb. 204. Bezirk der alten Kirche und des Tempel zu Jeha. 

Gegenstiick zur Zionskirche in Aksum. Derselbe Anklang laflt sich auch fur das Innere feststellen (Abb. 206). Auf einen 

quervorgelagerten Sangerraum mit nordlichem Seiteneingang folgt, durch zwei Turen, die ein gekuppeltes Mittelfenster 

flankieren, mit ihm verbunden, ein durch zwei kraftige quadratische Pfeiler in drei Schiffe zerlegtes Heiliges. Daran 

schliefit sich in ganzer Breite das Allerheiligste mit grofler Mittel- und linkerseits kleiner Nebentiir (Abb. 207). Wie dieses 

im Innern gegliedert ist, mufi dahingestellt bleiben, doch lafit sich auf Grund der Nebentiir, der aufien sichtbaren Fenster- 

anlage und der Analogie in Aksum wohl mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Dreiteilung in einen Mittelraum und zwei schmalere 

Seitenraume vermuten, von denen freilich der sudlichste nur durch den Mittelraum zuganglich ware. 
Auf ein ziemlich hohes Alter des Gebaudes, welches die Wahrscheinlichkeit solcher Dreiteilung des Allerheiligsten 

erhohen wiirde, deuten mancherlei Zeichen. Jedenfalls ist hier der Zusammenhang ruckwarts viel enger geknupft als mit 

Deutsche Aksum-Expedition 111. 

Abb. 205. Westansicht der Kirche zu Jeha. 
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den vorbesprochenen jungen Baugruppen. Als unmittelbar aus alter Zeit erhaltene Teile sind die untersten Schichten der 

Ostfront anzusprechen, die in ihrer Umrifilinie den entsprechenden Teilen altathiopischer Bauwerke sowie der dreiteiligen 

Choranlage von Debra Damo mit ihrer Risalitbildung gleichen. Ferner ist das Mauerwerk unter ausgiebiger Verwendung 

alter Quadern und Quaderbruchstiicke vom Tempel verhaltnismafiig sauber geschichtet und gut ausgezwickt. Wie in Debra 

Damo ist auch hier das flache Daeh des Allerheiligsten — trotz der geringen Gebaudehohe — nicht iiber die iibrige Dach- 

NORD 

Abb. 206. Kirche zu Jeha. Aufgen. u. gez. D. Krencker. 

flache emporgehoben. Im Gegenteil iiberragt in beiden Fallen das Heilige alle anderen Bauteile. Nur insofern besteht ein 

Unterschied, als in Jeha das Heilige in seiner ganzen Ausdehnung nur ein klein wenig, in Debra Damo das Mittelschiff allein 

bedeutend erhoht ist. 

Vor allem aber findet sich die Holzverankerung in Gestalt der Affenkopfkonstruktion sowohl aufien an dem durch- 

gehenden Nischensturzbalken der Westfront (Abb. 208), wie im Innern fiber Tiiren (Abb. 207) neben der jungeren Kon- 

struktionsweise verwendet. Endlich sind die westlichen Fensterbogen mit einer reichen flechtmusterartigen Holzschnitzerei 

geschmtickt, deren Charakter durchaus sich mit dem der Schnitzereien in Debra Damo deckt (Abb. 209). (Vgl. Bd. II, Ab- 

schnitt F, Kap. I.) 

Der friiher erwahnte Lichtstander Abb. 151, und das prachtige Steingelaut Abb. 141, gehoren dieser Kirche an. 

Abb. 207. TUr im Heiligen der Kirche zu Jeha. 

Aufgen. u. gez. D. Krencker. Abb. 208. Westseite der Kirche zu Jeha. 
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Abb'. 209. Holzschnitzereien an der Kirche zu Jeha. Aufgen. u. gez. D. Krencker. 

b) Zionskirche in Aksum. 

Die Hauptkirche in Aksum, St. Maria in Zion, wurde so eingehend aufgenommen und beschrieben, als es bei der 

geringen Bewegungsfreiheit unter den Augen einer aufierst argwohnischen und widerspenstigen Priesterschaft moglich war. 

Unter alien Kirchen Abessiniens ist sie durch die Stellung, die sie im religiosen wie politischen Leben des Reiches von alters 

her bis auf den heutigen Tag eingenommen hat, von hervorragendster Bedeutung. Durch die Uberlieferung ist ihre Grundung 

mit der Einfuhrung des Christentums aufs engste verkniipft. (Vgl. Naheres hieruber in Bd. I, Abschnitt II und III.) Ihre 

Bedeutung fur den abessinischen Christen kommt der der romischen Peterskirche fur den abendlandischen Katholiken 

gleich. Alljahrlich ist sie das Ziel vieler frommer Pilger aus alien Teilen des Landes, dessen kirchlichen Mittelpunkt sie dar- 

stellt. Eine ungeheure Anzahl an Priestern — man sagte uns von vielen Hunderten ■— und Diakonen gehort ihr zu, von 

einigen riihmlichen Ausnahmen abgesehen eine Gesellschaft, die mit einem ungewohnlichen Standes-Hochmut und einem 

auf mancherlei weitgehenden politischen und wirtschaftlichen Vorrechten gegriindeten anmafienden Wesen ausgezeichnet 

1st. Durch ihren streitsiichtigen und aufsassigen Charakter erfreut sich die Priesterschaft Aksums trotz aller Verehrung 

des Ortes auch im eigenen Lande nur ubelsten Rufes. 

In St. Maria von Zion empfingen von alters her die Kaiser ihre hochste Weihe und allgemeine Anerkennung durch 

die Kronung und auch die Usurpatoren der jungsten Zeit haben darauf nicht verzichtet, obwohl sie sich beides erst mit 

Waffengewalt erzwingen mufiten. Nur der gegenwartige Kaiser Menelik II. nahm davon Abstand und gilt deshalb auch 

bei manchen Schichten nicht als rechtmafiiger Inhaber des Thrones. 

Aus der Beschreibung des Alvares (S. 159) geht hervor, dafi auch schon im Mittelalter die Kirchen von grofien 

Hofen, die Zionskirche sogar von einem zweifachen, umschlossen waren. Wie der grofie aufiere Hof von Zion in alter Zeit, 

wo er nach Alvares »wie ein Flecken« grofi war und viele Hauser enthielt, im ganzen und in seinenEinzelheiten aussah, wird 

sich nicht mehr feststellen lassen, aber es scheinen doch gewisse Anzeichen darauf hinzudeuten, dafi er dem heutigen sog. 
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»Heiligen Bezirke«, der mit etwas Ubertreibung wohl als ein »Flecken« bezeichnet werden konnte, entsprach. Auch auf 

der von Salt gegebenen Planskizze von Aksum ist deutlich ein innerer Hof mit den grofien Treppen und der Kirche erkennbar 

sowie eine weit grofiere Aufienmauer mit Tor an der erforderlichen Stelle. Einige andere Einzelheiten seines Kirchenplanes 

Abb. 212. Ehemaliges Aufientor 

des Bezirks der Zionskirche. 

Bezirk (Abb. 210 u. Taf. V, Abb. 211) bedeckt eine unregelmaflig runde Flache mit einem mit< 

leren Durchmesser von ungefahr 300 m, ist inmitten der weiten Miindung des aksumitisehen Tales 

gelegen und allerseits von Platzen oder breiten Gassen umgeben, deren ostliche zur Regenzeil 

gleichzeitig das Flufibett Mai Hegga bilden (vgl. auch Abb. 88 und den Stadtplan im Bd. I). Seine 

Bewohner, fast ausschliefilich Priester, erfreuen sich, wie angedeutet, ganz besonderer Vorrechte: 

Nicht Kaiser und Fiirsten diirfen sie, noch den kleinsten Teil ihrer Habe antasten; Verbrechern 

jeder Art, denen es gelingt sich in seinen Umkreis zu fhichten, gewahrt er Schutz gegen Strafe an 

ihrem Leibe, solange sie sich darin aufhalten. Im inneren Hofe aber am nordlichen Glocken- 

hause liegt eine Glocke, und selbst ein Morder, der sie erfafit und lautet, hat wenigstens seinen 

Kopf gerettet. Dagegen diirfen weder Frauen noch — Maultiere oder Esel, aufler einem, dem 

geheiligten Maultiere der Maria ! jemals die inneren Hofe oder irgendeins der kirchlichen Ge- 

baude, scheinbar auch nicht gewisse Teile des Aufienhofes betreten. 

Der Auflenhof ist heutigentags aus vielen Wohngehoften und einem kirchlichen Bezirk, 

dem der Kirche der Vier Tiere, zusammengesetzt und von einigen kleinen Gafichen durchzogen. 
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Er besitzt keine einheitliche Umwehrungsmauer, trotzdem ist sein einstiger Haupteingang imWesten durch ein, jetzt von 

schmutzigen Nonnen bewohntes Torgebaude noch gekennzeichnet. Dieser am schonen Platze Da'ro' Fla gelegene zweige- 

schossige und durch ein flaches Satteldach gedeckte kleine Bau zeigt auf beiden Giebelseiten eine durch stark vorgezogene 

Antenwande gebildete flache Vorhalle. Sehr auffallig ist die schiefwinklige Parallelverschiebung seiner vier Wande (Abb. 212 

und 213), fur die es nur die eine Erklarung zu geben scheint, dafi einerseits die Vorderfront mit einer bereits zur Bauzeit 

Abb. 213. Eheraaliges AuSentor des Bezirks der Zionskirche mit Blick auf diese und das Innentor. 

festliegenden Bezirksgrenze fluchten, andrerseits aber die Durchgangsrichtung auch moglichst auf das Heiligtum inmitten 

des Bezirkes weisen sollte, was wenigstens auch angenahert erreicht ist. Eine Treppe zum Obergeschofi, auf der ndrdlichen 

Langseitegelegen, scheint spater angefugt zu sein, mfifite auch, als die Mauer hier anschlofi, in umgekehrter Richtung hinauf- 

gefiihrt haben. Auf ein hoheres Alter des Gebaudes deuten vielleicht zwei aus dem Erdboden hervorsehende gut ge- 

arbeitete Quaderschichten — scheinbar ein noch in situ befindlicher alter Baurest — einige sonstige alte Quadern im Mauer - 

werk und zwei in die Stirnseite der Westanten vermauerte alte Lowenkopfwasserspeier ungleicher Grofie, aber ganz gleichen 

Charakters mit denen, die sich noch mehrfach im inneren Kirchenbezirk finden. Uber dem linksseitigen tragt eine langliche 

Quader einige athiopische Schriftzeichen. 

Auffallig ist im Obergeschofi fiber der Westtfir ein grofies, bis auf den Fufiboden hinunterreichendes Fenster mit 

sonst nirgends beobachtetem schongeformten Korbbogenabschlufi (vgl. Abb. 53). 

Ein schmaler Durchgang neben dem Torgebaude gestattet heute den Zutritt auf einen weiten, von Einzelhausern 

und Gehoftmauern umsaumten Platz, welcher sich bis vor das Tor des 

inneren Kirchenbezirkes ausdehnt (vgl. Abb. 210). Rechter Hand 

ragt aus einer kleinen Erhebung mit dem seltsamen Namen Guduf 

Maryam, d. h. Kehrichthaufen der Maria, wohl als Rest eines darunter 

begrabenen antiken Baus einer jener auch an mehreren anderen 

Stellen erhaltenen abgefasten Steinpfeiler hervor. Links erstreckt 

sich in nordostlicher Richtung einer der wichtigsten Uberreste alter 

Zeit, die Reihe der Richterstfihle, wahrend vorwarts in der Haupt- 

achse des Hofes sich die Pfeiler und Platten des Konigsstuhles erheben 

(vgl. Bd. II, Abschnitt A, Kap. Ill, b, 1—3). 

Ungefahr 15 m weiterhin erreicht man durch das Westtor 

(Abb. 214) den Innenhof. Dieser ist von einer eiformigen Grund- 

flache mit rund 80 X 125 m grofiten Durchmessern, und wird erweitert 

durch drei nordlich vorgelagerte kleinere Nebenhofe (vgl. Taf. VI, 

Abb. 215). Aufier dem westlichen Torbau stellt nur noch eine fiber- 

dachte Pforte auf der Nordostseite eine unmittelbare Verbindung mit 

den Gassen des Aufienhofes her, dagegen ffihren zurzeit mehrere 

Schlupftfiren aus den nordlichen Seitenhofen und eine aus der Nord- 

ecke des Vorderhofes in die sich anschliefienden priesterlichen Woh- 

nungen. Die starke, 2—2^2 m hohe Umfassungsmauer ist sorgfaltig 

gebaut und enthalt_ hin und wieder Reste alter Quadern. Am Fufie 

1 

Abb. 214. Tor des Innenhofes der Zionskirche 

von auflen. 
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ihrer Innenseite ist sie auf einer 23 m langen, demTorbau sich sudlich anschliefienden Strecke und auf dem ganzen ostlich 

Mauerbogen durch eine etwa 70 cm breite Vorlage, die 1,20 bis 1,50 m unter der Mauerkrone liegen bleibt, verstarkt Ma" 

konnte diesen Mauerabsatz in Hinsicht auf den angemessenen Hohenunterschied als einen Wehrgang ansehen, doch bleibt 

dabei dessen Unvollstandigkeit, die scheinbar nicht etwa erst durch spateren Abbruch oder Verfall herbe’igefiihrt it 
unverstandlich. st’ 

'< r; 
' *, 

k 
i 

A 
7*. 

j: 

\_L^ 1o Is 

Der westliche Torbau ist in ungewohnlicher Weise der Mauer eingefiigt und selbst in mehrfacher Hinsicht eigenartig- 

Der langlich rechteckige GrundriG ist quergelegt und der Aufientiir entsprechen innen zwei, wie gewohnlich unver 

schliefibare Maueroffnungen (vgl. Nr. I auf Taf. VI, Abb. 215). 

An der Uberlagsbohle der Aufientiir zeigt sich, wie aufierdem nur noch auf der Innen- 

———--—=—L; seite einiger liiren der Kirche selbst (Abb. 15), die alte Affenkopfverankerung. An dem Tor 

1st in gleicher Weise wie an den ubrigen wichtigeren Baulichkeiten des Bezirks als Bindemittel 

fur das steinsichtig oder vollig verputzte Mauerwerk wie fur den Putz Kalkmortel oder der 

angeblich einheimische hydraulische Mortel verwendet, der dem Mauerwerk eine angemessene 

Festigkeit verschafft, aber weder in Aksum selbst aufierhalb des Kirchenbezirkes noch sonst auf 

der Reise gesehen wurde. Dasselbe ist von den fiachen Sattel- oder Kuppeldachern mit ihren 

Aufsatzen und Gesimsen zu sagen, die mit einem dicken Estrich aus diesem Stoffe iiber- 

strichen sind und, soweit von unten festzustellen war, sich gut halten. Eine nahere Unter- 

suchung war bei alien diesen Bauten trotz des langen Aufenthaltes am Orte unmoglich. 

Auf dem Dache des Torgebaudes, zu dessen Obergeschofi eine kummerlich aus Stein- 

platten zusammengehaufte und zum Teil roh iiberdachte Treppe seitlich hinauffuhrt, sind die 

Ecken durch sechs akroterienartig gestellte Zinnen betont. Da das Gelande des Aufienplatzes etwa 1,80 m hoher liegt 

als das des inneren Hofes, so fiihren neun Stufen zum letzteren hinab, vier davon liegen schon in der Laibung der 

Aufientiir, die anderen in sehr ungleicher Breite aus Quadern und Stelenresten zusammengesetzt innerhalb des Hofes 

als Uberleitung zu einer fast 14 m breiten Strafie. Diese ist ein gegen das meist unebene und zum Teil durchwiihlte 

Hofgelande ein wenig vertiefter Streifen und fiihrt geradeaus auf das Heiligtum zu (Taf. VII, Abb. 216). Durch seine 

Grasnarbe sieht ein Belag von grofien, doch scheinbar meist triimmerhaften Platten hervor, deren eine nachst der Treppe 

zum Torbau 1,10 X 1,60 m grofi, sauber rechteckig bearbeitet und etwas starker vortretend sich besonderer Verehrung 

erfreut, indem jeder Glaubige, der den Hof betritt, sie vorerst mit Stirn und Mund beriihrt. Seitlich wird der Weg durch 

Abb. 217. Quaderbruchstiick 

im Hofe der Zionskirche. 

Abb. 21S. Zuhorer bei einem Festgottesdienste im Hofe der Zionskirche. 

eine Einfassung aus alten Quaderbruchstiicken von verschiedener Form und Zurichtung (wie z. B. dem epistylartigen 

in Abb. 217) gesaumt. 

Hohe Festtagsgottesdienste, an denen eine bedeutendere Anzahl von Priestern mitwirkt, werden, da das Kirchen- 

innere dazu nicht ausreicht, gern hier abgehalten. Wahrend die Priester ihre Gesange und tanzartigen Bewegungen aus- 

flihren, halt das teilnehmende Laienpublikum als Zuschauer stehend, sitzend, liegend und schwatzend Terrasse, Treppen 

und Hof ringsum besetzt (Abb. 218). 

Die grofie neunstufige Freitreppe, deren oberste Stufen eine Lange von annahernd 60 m erlangen, und die aus zum 

Teil sehr grofien alten Quaderblocken, wohl Stelenresten, gefugt aber bereits vielfach stark versackt ist, beherrscht den 

Platz vor der Kirche (Abb. 219), Sie fiihrt aus dem breiten vorderen Hofe hinauf zu einer geraumigen mit Zinnenmauern 

umsaumten Terrasse, deren Boden sich etwa um 5 m fiber das umliegende, freilich sehr ungleiche Plofgelande erhebt und 

das Heiligtum tragt. 
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Wie die antiken Mauerreste, welche in dem Terrassenmauerwerk auffallen, als vermutliche Uberreste des ursprting- 

lichen Bauwerks den eigenartigen Grundrifl der Terrasse besonders auf der Ostseite bestimmen, ist im Bd. II, Abschnitt C 

Kap. II, b, 8 eingehend erortert worden. Weitere antike Uberreste, Wasserspeier und Friesstucke, reliefiert mit einer Art 

Palmettenzug, Pfeilerbasen, -stiimpfe und -kapitelle, die in und auf den Mauern irgendwie Verwendung gefunden haben, 

wurden ebenfalls im II. Bande wiedergegeben oder entsprechen genau den Pfeilerbasen und -schaften, oder sonstigen 

Architekturstucken der ausgegrabenen Palast- und Grabbauten (vgl. Taf. VII, Abb. 215, Nr. 12—15). 

In die sich iiber breitemTreppenpodest erhebende Westterrassenmauer schneidet in der Mitte ein zweiter schmalerer 

Lauf von sieben Stufen ein, deren unterste einen unerklarlichen Ausschnitt tragt. Die oberste Stufe erweitert sich zu einem 

Abb. 219. Freitreppe vor der Westfront der Zionskirche. 

bis an die Kirche ein wenig ansteigenden, aber gegen die iibrige Terrasse noch um eine Stufe vertieften Vorraum. In der 

Mittelachse der roh geflasterten Flache bietet vorn ein kreisrunder Stein mit antikem Pfeilerkapitell eine Art erhohten Sitz, 

auf dem auch z. B. der Dagazmac Gabra Sell&se beim Festgottesdienst thronte: Ein modernes Abbild der alten Konigsstiihle 
(vgl. Bd. II, Abschn. A, Kap. Ill, g). 

Inmitten der ostlichen Zinnenmauer, deren Pfeilerkopfe durchweg nur etwa 1,20—1,50 m hoch sind, ist noch ein 

zweiter, andersartiger, aber ebenfalls aus alten Baustiicken zusammengesetzter Thronplatz bemerkenswert, der bei feier- 

lichen Anlassen von fruheren Kaisern gelegentlich benutzt sein soil. 

Die beiden seitlichen, die Treppe flankierenden Terrassenwangen, deren linke einen alten Inschriftenstein (nach 

Littmann mit den Worten: ,,Dies ist der Stein vom Gewolbe des Bazen“) enthalt, sind besetzt mit zwei auf fiinfstufigem 

Unterbau errichteten, etwa quadratischen Glockenhausern mit breiten Ecklisenen, farbig bemalten Bohlenbandern, Tiir- 

und Fensterholzwerk und weifien, von einemMetallkreuz iiberragten Kuppeldachern (Abb. 220 und221). Diese Baulichkeiten 

sind erst jungeren Datums, denn auf alten Abbildungen fehlen sie noch ganz, auf einer Photographie Bents *) tragt die eine, 

ie nur sichtbar ist, ein flaches Satteldach aus Stroh. 

Gleichsam wie von einem dritten, innersten ITofe umschlossen erhebt sich so inmitten der Terrasse das stattliche 

irchengebaude selbst. Seine Grundrifianlage gleicht der von Jeha in erweiterter Form. In der niichternen Einzelgestaltung, 

ie manches von den charaktervollen Eigenheiten einheimischer Bauart vermissen, dagegen abendlandischen EinfluB er- 

ennen lafit, und bei der ungewohnlich soliden technischen Ausfiihrung des Mauerwerks mit dem bereits erwahnten hydrau- 

J) Bent, Seite 162. 
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lischen Kalkmortel darf sie kaum als ausgepragtes Werk abessinischer Baukunst gelten. Es wird daher mit der von Bent i \ 

wiedergegebenen Uberlieferung seine Richtigkeit haben, dafi ein portugisischer Jesuitenpater, Paes Castilian jpr 

Abb. 220. Die Glockenhauser vor der Zionskircke vom Nordhofe aus. 

Architekt gewesen sei, eine Nachricht, die eine weitere Unterstiitzung flndet in der Ahnlichkeit des Kirchenaufbaus mit 

den zinnenbekronten Kaiserpalasten Gondars am Tsanasee, als deren Schopfer die gleichen Abendlander bezeichnet werden. 

Alvares* 2) schildert noch die unverkennbar altathiopische Bauart der ehe- 

maligen Kirche, deren unvergleichliche Grofie und Pracht er noch kurz vor 

ihrer Vernichtung durch Mohammed Gran, in den Jahren zwischen 1528 

und 1540, mit eigenen Augen bewundern konnte. Ein Versuch, wenigstens 

den Gruridrifi dieser Kirche wiederherzustellen findet sich im Bd. II, Ab¬ 

schnitt C, Kap. II, b, 8. 

Der Grundrifi der heutigen Kirche, in dem das Heilige und Aller- 

heiligste nur nach einer von den Ttiren her durch Einblick gewonnenen, 

moglichst sorgfaltigen Schatzung angedeutet werden konnte, bildet ein ein- 

faches Rechteck von rund 35 X 15,5 m. Nur ist an seine Siidseite das 

schiefe Viereck des Treppenturmes ftir das flache Dach angegliedert 3). 

Der aufiere Aufbau zeigt eine in vier grofie Pfeiler aufgeloste West- 

front (Abb. 222). Die zwischenliegenden hohen Offnungen, drei im Westen 

und je eine siidlich und nordlich anschliefiend, sind durch stumpffarbig 

bemalte Holzgitter geschlossen, die nach der Inschrift am Uberlagsbalken 

(nach Littmann) erst vom jetzigen Kaiser Menelik gestiftet wurden. Einen 

zierlichen Schmuck bildet eine unter den Uberlagsbohlen hangende Kugel 

franse der Art, wie sie die Dachknaufe umkranzt. Wahrend diese Gitter 

in der Westfront auf einer Steinbriistung aufsitzen, die aus vielen alten 

skulpierten Architekturresten besteht, enthalten die beiden seitlichen 

Offnungen zuunterst die Ttiren zur Vorhalle. Nach den Abbildungen alterer 

Reisewerke (Salt, Bent) waren die machtigen Offnungen bis vor kurzem 

iiberhaupt nicht verschlossen, so dafi der Sangerraum eine offene Pfeiler- 

Abb. 221. Nordliches Glockenhaus 

vor der Zionskirche. 

J) Bent, Seite 108 u. 163. 

2) Alvares, Seite 159^. 

3) Der von Lefebvre gegebene Grundrifi ist falsch, ebenso wie der Figurenfries auf der Westfront, die hufeisenformigen Tiirbogen, und anderc 

Einzelheiten freie Phantasie sind. 
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Abb. 222. Westfront del' Zionskirche. 

halle gebildet haben mufi. Ein doppeltes Steinplattengesims gliedert epistylartig die Oberwand der aufien durchweg ver- 

putzten Vorhalle. Die Langs-Auflenwande (Abb. 223 und 16) sind kahl und gesimslos, kaum auch nur steinsichtig 

verputzt und von nur wenigen kleinen Tiir- und Fensteroffnungen durchbrochen, in der Gesamtmasse von manchen 

Standpunkten aus ein immerhin imposantes Bild gewahrend (Abb. 224). Den Mauerfufi umgibt auf alien Seiten ein 

vierstufiger Sockel aus meist grofien und schonen, zum Teil mit Bossen- 

knaufen besetzten Quadern, allem Anschein nach den Treppen des 

alten Palastes Ta'akha Maryam (vgl. Bd. II, Abschnitt C, Kap. II, 

b, 3) entstammend. Auch diese Stufen konnen erst, wie ihr Fehlen 

auf den alteren Abbildungen beweist, vor nicht langen Jahren ange- 

bracht worden sein. Deshalb haben sie auch, da der Fufiboden der 

Innenraume nach wie vor zu ebener Erde liegt, vor jedem Eingange 

unterbrochen werden miissen, wobei sie stets verkropft sind. 

Das obere Ende aller Umfassungsmauern lauft in einen krafti- 

gen, sorgsam verputzten Zinnenkranz aus. Wahrend die Vorhalle 

ein wenig niedriger gehalten ist, uberragt der Treppenturm den Haupt- 

bau des seitlichen Treppenaustritts wegen um ein Geringes. Aufierdem 

1st die Mauer zwischen Vorhalle und Heiligem etwas liber Dach hoeh- 

geftihrt und tragt in ihrer Mitte einen torartigen Aufbau (vgl. Abb. 44), 

der von einem machtigen, befranzten Knauf mit reichgegliedertem 

eierbesetzten Radkreuze in tadelloser Vergoldung uberstrahlt wird (vgl. 

Abb. 40). Wahrend einerseits gegen diese Mauer das Vorhallendach 

als schwach steigendes Pult anlauft, sind auf ihrer anderen Seite die 

Deutsche Aksum-Expedition III. 

Abb. 223. Nordseite der Zionskirche. 

11 
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Satteldachflaehen der iibrigen Baumasse von einem geraden westostlichen Langsfirst aus beiderseits in einer hochst eigen 

artigen und zweckmafiigen Weise nach einer der Traufe zu immer starker sich bauchenden Wellenlinie geformt. So sammelt 

sich das Wasser schnell in den zu unterst ziemlich tiefen Senkungen der scheinbar aus dem einheimischen Zement- 

Abb. 224. Die Zionskirche von Sudwest. 

estrich hergestellten Dachhaut und sturzt aus Durchlassen in der umsaumenden hohen Zinnenmauer iiber zum Teil alt 

mit Lowenkopfen gezierte Wasserspeier zur Erde. 

Unter dem Daehe mufi ein ganz niedriger Dachraum vorhanden sein, der aber hoehstens von aufien durch eine iiber- 

eckgestellte quadratische Offnung in der Ostwand (Abb. 225) zuganglich so, 

kann und jedenfalls erhellt wird durch das dariiber angebrachte schleifen- 

artige Kreuzfenster aus Stein (vgl. Abb. 73) — dem einzigen Steinfenster. 

welches uns aufier dem altchristlichen von Abba Pantaleon (vgl. Bd. II, 

Abschn. C, Kap. I, a) auf der Reise begegnet ist. Die verschiedenartige B' • 

handlung des Mauerwerks der Vorhalle, ihre geringere Hohe, die Stellui 

des torahnlichen Aufsatzes auf der Innenmauer, laGt vermuten, dafi d 

Halle dem iibrigen Bau erst zu einer spateren Zeit vorgelegt wurde. Dafi 

konnte auch ihr Fehlen in dem von Salt gegebenen Grundrisse sprechei 

wenn er sich mit dieser Angabe nicht durch seine eigene Ansichtszeichnun 

von der Westfront in Widerspruch setzte. 

Im unteren Teile der Innenwande der nur 3,5 m tiefen Vorhali 

finden sich einige interessante alte Skulpturbruchstiicke eingemauert (vgl 

Bd. II, Abschn. A, Kap. Ill, d u. e). Drei rundbogig iiberwolbte Tiir 

offnungen fiihren in das Heilige. Die dariiber von alteren Reisenden ',) 

angedeuteten Fensteroffnungen waren zurzeit verdeckt durch eine ganz 

minderwertige Stoffbespannung, welche fast die ganze Wand iiberzog, und 

deren Beseitigung selbst dann nicht gestattet wurde, als durch die Deut¬ 

sche Expedition an ihre Stelle ein wertvoller Brokat- und Pluschbezug 

gesetzt wurde. Eine Nachpriifung vom Heiligen aus liefi sich ebenfalls 

nicht bewerkstelligen, da uns nur ein einziges Mai, und zwar am ersten 

Abb~ 2~5' 0stseite dcr Zionskirche. Tage unserer Anwesenheit, der ausdrucklich zu einem hohen kirchlichen 

') Vgl. z. B. Bent S. 162. 
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p gesterapelt war, erlaubt warde, diesen Ra»m unter Fuhrang des Dagazmii flllchtig » durchschreiten. Sparer 

^He selbst der Einblick in das Heilige nach Moglichkeit zu verhindern gesucht. . , . 

"U Die in Ubereinstimmung mit der Dachneigung schwach pultfdrmige Decke der Vorhalle besteht aus eisenhar en 

,, rrhnlderholzbalken mit fischgratenartig verlegtem Bohlenbelag. 
‘ Das im Lichten rund 8 m hohe Heilige wird aufier von der Vorhalle her durch zwei Aufienturen und zwei kleine Fens er 

sparlich erhellt. Je zwei machtige quadratische Pfeiler zerlegen es in drei Schiffe. Die zweckmaBige Sicherung < er u er- 

Abb. 226. Mittelschiff des Heiligen der Zionskirche mit Bliclc auf das AUerheiligste. 
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kopfe durch quadratische holzerne Ringanker und die Konstruktion der den Raum quer uberspannenden Unterzuge, bestehend 

aus einer Balkenbrucke mit aufgesetzter Mauer, zeigte die Abb. 17. Die dariiber liegende horizontal Balken- und Bohlen- 

decke entspricht der der Vorhalle. Zwischen den beiden westlichen Pfeilern erhebt sich aus dicken, niedrigen Mauerklotzen 

bis zu etwa zwei Drittel Raumhohe ein aus drei Balken gebildetes Triumphtor, auf dessen Querbaum oben drei Metallkreuze 

von der Form einfacher Vortragekreuze (vgl. den 6.Abschnitt) aufgestellt sind. Dieuber zwei kleinen Stufen sich erhebende 

Wand des Allerheiligsten ist in der tiblichen Weise bemalt, der ganze obere Teil, der auch mit Gemalden uberzogen scheint, 

wird wieder, ebenso wie hier und da kleinere oder grofiere Malereien an Pfeilern und Wanden, von jenen minderwertigen 

schmutzigen Vorhangen bedeckt. Im iibrigen ist der Wandverputz weifi getiincht. Die Geschmack- 

losigkeit der Ausstattung des Raumes (Abb. 226) wird noch verstarkt durch viele, auf \\ ande 

und Pfeiler geklebte oder gehangte biblische oder Heiligenbildchen allergewohnlichster euro- 

paischer Ramschware. Im Mittelpunkte hangt ein, wohl einmal von einem europaischen Besucher 

gestifteter, grofier Luster. Der Fufiboden ist mit einer zwar fest, aber ungleich und musterlos 

geflochtenen Rohrmatte bedeckt. 

Was dem Raum und auch dem Aufieren der Kirche den abessinischen Charakter nimmt, 

ist in erster Linie das ganzliche Fehlen der verschachtelten Holzrahmenkonstruktionen; selbst 

die Tur zum Allerheiligsten lafit sie vermissen. Vielmehr sind fast samtliche Aufienturen und Fenster halbkreisformig 

iiberwolbt uber einem mit dickem Wulststab bereicherten, oft ganz schief eingesetzten Kampferplattenstein (Abb. 227). 

Die Fensterverschliisse bestehen, wie die der grofien Vorhallenoffnungen, durchweg in buntbemalten Holzgittern. 

Das langgestreckte AUerheiligste ist beiderseits von einem noch schmaleren Seitengange begleitet, alle drei Raume gehen 

in gleicher Lange bis zur Ostfront durch und haben hier je ein Fenster, die Seitengange aufierdem je ein zweites Fenster an der 

Langseite und einen direkten Zugang von aufien. Gegen das Heilige sind sie nur durch einen leichten Vorhang abgesperrt. 

Wenn ich mich nicht getauscht habe, stehen sie nahe der Ostwand auch mit dem Allerheiligsten durch eine Tur in Verbindung. 

Im Plinblick auf den von Salt gezeichneten Grundrifi, der nur einen einzigen dreischiffigen Raum mit vier Pfeiler- 

Abb. 227. Kampferstein 

der Turiiberwblbiing an der 

Zionskirche. 
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paaren ohne \ orhalle und Allerheiligstes gibt, ist noch eine freilich ebenfalls sehr ungewisse Beobachtung zu verzeichnen Gerad 

den AuCentiiren der vorerwahnten Seitengange gegenuber laflt eine Verschiedenartigkeit des Wandputzes vermuten dafi 

in den Seitenwanden des Allerheiligsten ein den vorderen entspre 

chendes drittes Pfeilerpaar steckt, so dafi die Trennungswande erst 

als spatere Zutat angesehen werden miifiten. Damit fehlte jedoch 

noch das vierte Paar, auch wiirden die drei vorhandenen in sehr 

ungleichen Abstanden stehen. Aufierdem mufl der ganzliche Mangel 

eines abgeschlossenen Allerheiligsten schon an sich als unwahr- 

scheinlich gelten, falls man nicht eine frtihere Losung annehmen 

will, wie sie von RaffrayJ) fur eine der Kirchen von Lalibala 
angegeben ist. 

Drei kleinere Treppen verbinden aufier der grofien Westfrei- 

treppe die Terrasse mit den umliegenden Hofen. Eine sudliche 

fuhrt auf den hier und im Osten am tiefsten gelegenen Hofteil 

hinunter, der im Gegensatz zu dem weitraumigen Westteil mehr die 

Form eines breiten Umganges annimmt (vgl. Abb. 224). Das unge- 

pflegte vernachlassigte Aussehen ist jedoch iiberall das gleiche: An 

der Mauer ein paar elende Hiitten, die Flache zwischen Unkraut 

und Lochern ubersat mit den kleinen schutthaufenahnliehen Grab- 

htigeln, aus deren einem nur, der in der Ostachse der Kirche gelegen 

ist, eine rohe, aufrecht gestellte kleine Steinplatte hervorsieht. Ihr 

, , zollen die Vorubergehenden, die durch die nahegelegene Ostnforte 
den Kirchenbezirk betreten oder verlassen, haufig durch einen Kufi besondere Verehrung. Den schonsten Schmuck der 

H°fe bddet eme grol3e Anzahl besonders stattlich gewachsener Wacholderbaume, untermischt mit einigen anderen Arten 

Die beiden nordlichen Treppen (vgl. z. B. Abb. 220) geleiten uber nur wenige Stufen auf den Nordteil des ringformigen 

Hofes. der nach Osten zu durch eine zwischen Terrassen- und Aufienmauer gespannte turlose Ouermauer durchschnitten 

1st. Auch westwarts schhefit lhn gegen den Vorderhof eine starke Mauer ab, die jedoch in ihrer M.~tte von einem schmucken 

uberdachten und von einer dicken Mittelzinne iiberragten Durchgang ohne Verschlufivorrichtung durchbrochen wird.’ 

Bemerkenswert 1st in diesem Hofe aufier einem scheinbar vollig trockenen Brunnenschacht ein in einer Bodensenkung 

stehender alter Stempfeder mit schlicht quadratischer, stark ausladender Kapitellplatte (Abb. 228). Von ihm ist im Bd. II 
Abschnitt C, Kap. II, b, 8 die Rede gewesen. 

Abb. 22S. Nordlicher Seitenhof der Zionskirche 

mit altem Pfeiler und Tor. 

Der nordlichen Aufienmauer dieses Hofes fiigen sich ein grofierer und zwei kleinere Nebenhofe mit Nebenkirchen 

und Schatzhausern an, von denen die ersteren ganz ausnahmsweise nicht orientiert, die letzteren viel weiter rein nordlich 

der Hauptkirche gelegen sind, als es die Regel ist. Alle zeigen eine ungewohnliche Grundrifianlage, soweit diese lediglich 

aus der aufieren Erschemung zu beurteilen ist, denn nicht einmal ein Hineinsehen, geschweige denn ein Betreten dieser 
durchweg fast ganz fensterlosen Bauten wurde gestattet. 

Der kleinste und ostlichste, dicht von Hausern umschlossene der drei Hofe, ist durch eine gewohnliche, uberdachte 

Tur zuganghch, durfte aber von uns nicht betreten werden. Er enthalt inmitten das nur 3 bis 4 m breite und vielleicht 7 n, 

lange, strohgedeckte und altertumlich ausschauende Kirchlein der Maria Magdalena, dessen schon im Bd. II, Abschnitt C, 
Kap. II, b, 8 Erwahnung getan wurde. Seine Orientierung weicht stark 

nach Norden ab, (vgl. Taf. VI, Abb. 215, Nr. n). 

Der Hauptzugang zum grofiten, westlichen Nebenhofe erfolgt 

durch ein Torhaus einfachster Grundform, mit Oberstubchen und zum 

Teil uberdecktem Aufgang (Abb. 229 und auf Taf. VI, Nr. 6). Ein 

erhohter Laufgang fuhrt von ihm aus auf der Nordseite des dem 

Hauptvorderhofe und diesem Nebenhofe gemeinsamen Mauerstuckchens 

entlang bis zu einer mit einem Priesterwohnhaus verbundenen Schlupftur 

(Abb. 230 und auf Taf. VI, Nr. 22). Sudseits dieser Mauer ist in der 

nordostlichen Vorderhofecke ein kleines Podium mit eingeschnittener 

Treppe zu erwahnen, dessen Bedeutung nicht ersichtlich war. 

Durch das vorerwahnteTorhaus zumNebenhofe tritt man unmittel- 

bar auf den schmalen langgestreckten Bau der kleinen Zionskirche zu. 

Diese wurde von den Eingeborenen mit ganz besonderer Ehrfurcht behan- 

delt, vor uns aber mit grofitem Argwohn bewacht, weil in ihr fur ge- 

wohnlich die Bundeslade mit den Gesetzestafeln aufbewahrt sein soil. 

Eine niedrige, stoffbespannte und mit zwei Engelskopfen bemalte 

Tur fuhrt zwischen zwei tiefen Wandnischen auf der siidlichen Schmal- 

seite in das dunkle Innere, zunachst einen schmalen Vorraum, wie gerade 

noch zu sehen war (Abb. 231). Die weitere Raumteilung blieb ungeklart 

Die Hohe des Gebaudes wurde fur zwei niedrige Geschosse ausreichen. Abb' 229' T°rder'zionskircheCheD Nebenh°fe 

9 Vgl. Raffray, Tafel 3, wo dunne Zwischenwande zwischen den ganz einheitlich durchgefiihrten Pfeilerstellungen die erforderliche Raumteilung 
herbeifiihren. 
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Wie dieser Bau so birgt auch das hinter ihm mit um 90 0 

uedrehter Langsachse liegende »gro6e Schatzhaus« viele der wun- 

dervollen kirchlichen Geratschaften, von denen noch im letzten 

Abschnitt kurz die Rede sein wird. Das Gebaude (Abb. 232) soil 

erst von Johannes, dem Vorganger des gegenwartigen Kaisers erbaut 

sein. Es zeigt neben einer niedrigen Westhalfte einen hoheren 

Bauteil mit kreisrundem Aufbau und schon gegliederter und ver- 

goldeter Bekronung (vgl. Abb. 41), die gewifi auf der tiblichen Spann- 

balkenkonstruktion mit Firststiel aufsitzt. Die Aufienwande sind 

in wagerechter Richtung auBer durch Plattengesimse noch durch 

breite Balkenbander gegliedert, in lotrechter durch zahlreiche 

Lisenen. Das Dach ist von Zinnen dicht umkranzt. Der einzige 

Eingang liegt an der Sudwestecke, fur Fenster ist nur wenig besser 

als beim vorhergehenden Bau gesorgt. Auch wird, zum wenigsten 

im hoheren Ostteil, Zweigeschossigkeit anzunehmen sein. 

Durch eine Mauerttir betritt man ostwarts den mittleren der 

drei Nebenhofe, in dem geradeaus das vermutlich ebenfalls zwei- 

t^eschossige sog. kleine Schatzhaus steht, dessen ganze Bauart der 

der kleinen Zionskirche genau entspricht. 

Rechts fiillt die Flofecke ein anderes kleines torgebaudeahn- 

liches Hauschen mit Strohdach. Sein niedriges, zum Teil offenes 

Untergeschofl soli das Grab des Ecage Theophilos, einstigen Ober- 

hauptes der abessinischen Monche, enthalten. Die kleine, iiber eine 

gedeckte Treppe erreichbare Oberstube ist reich mit Wandmalereien 

und Teppichen ausgestattet, wie Littmann berichtet, der als einziger von uns den Raum betreten hat. Er wird von 

Priestern und hochgestellten Laien fur das Studium der heiligen Schriften benutzt. Das Gebaude wurde daher auch als 

»Lesehaus« bezeichnet. 

Die bautechnische Ausfiihrung aller dieser Baulichkeiten entspricht, soweit nicht etwas anderes ausdriicklich her- 

vorgehoben wurde, jener der Kirchenvorhalle und der Nebenbauten im Haupthofe: Geputzte und weifi ubertiinchte Wande; 

ganz flache Satteldacher mit Zementestrich; kraftig ausladende, gut abgewasserte Steinplattengesimse; unten meist ein 

spater umgelegter Stufensockel. Nur die Zinnenbekronungen fehlen bei einigen. 

Beide Schatzhaushofe sind zum Teil beackert und mit Strauchern und Baumchen auBer einigen groBen Baumen 

Abb. 230. Priesterhaus in der Nordmauer des Vorderhofes 

der Zionskirche. 

bestanden. Im westlichen befindet sich auch ein Brunnen. 

anschliefienden priesterlichen Wohngehofte. 

Je ein Pfortchen fiihrt aus beiden in die sich nordlich 

Abb. 231. Links Torhaus, rechts Siidfront der kleinen Zionskirche. Abb. 232. Schatzhaus des Johannes. 



Fiinfter Abschnitt. 

Zur Entwicklung der nordabessinischen Gebaudeformen. 

In einem kurzen Abschnitte sei noch versucht, dem Ursprunge der heute in Nordabessinien vorhandenen Bauweisen 

nachzuforschen und einigen Anhalt liber ihren entwicklungsgeschichtlichen Zusammenhang zu gewinnen, obwohl es von 

vornherein feststeht, dafi dabei liber Vermutungen nicht weit hinauszukommen ist. Denn um sichere Schliisse ziehen zu konnen 

erweisen sich die vorliegenden, an sich schon verhaltnismafiig geringfligigen Unterlagen um so weniger als ausreichend, als 

sie an Ort und Stelle auf diese Fragen hin garnicht untersucht worden sind. Was zur Erganzung.des durch die Expedition 

gesammelten Stoffes noch an alten und neueren Baubeschreibungen herangezogen werden konnte, beschrankt sich im wesent- 

lichen auf die meist sehr kurzen und recht unklaren Angaben des Alvarez und Castanhoso, sowie auf die beziiglich derGrund- 

risse ebenfalls ganz unzureichende Veroffentlichung der Felsenkirchen von Lalibala durch Raffray. — Trotz seiner eng- 

gezogenen Grenzen wird aber hoffentlich der vorliegende Versuch, Boden unter den Fliflen zu gewinnen, doch als Anregung 

und Ausgangspunkt fur spatere Untersuchungen nicht ganz unntitz sein. 

Ein Uberblick liber die voraufgegangenen Abschnitte zeigt, dafi alle Grundrifibildungen, die in 

Nordabessinien festgestellt werden konnten, sich auf drei Grundformen aufbauen: I. einer kreisrunden, 

2. einer quadratisch- oder oblong-rechteckigen und 3. einer hochst eigenartigen Verbindung dieser 

beiden in Gestalt eines Rundbaues mit quadratischem Kern. 

Die Betrachtungen seien zunachst auf den Wohnbau, den Ausgangspunkt aller Baptatig- 
keit, beschrankt. 

unuii.i u„ Wie Littmann im 3. Abschnitte des I. Bandes (S. 41 *) ausgefiihrt hat, sind Neger als die Urbe- 

quadratischen Vier- wohner des Landes anzusehen. Man wird ohne weiteres annehmen diirfen, dafi ihre Behausungen 

nischenhauses. von heute zurlick bis in vorgeschichtliche Zeiten hinein etwa das gleiche Aussehen gehabt haben, 

und dafi die heute noch in den untersten, vielfach mit Negern durchsetzten Volkskreisen iibliche 

kreisrunde Bauart mit kegelformigem Strohdache (vgl. S. 30 ff.) jener alten ebenso gleichen wiirde, wie sie noch 

jetzt der Bauweise der sich slidlich an Abessinien anschliefienden Negerstamme Ostafrikas gleicht l). Dafi Reste dieser 

leichten und kurzlebigen Holz- und selbst Steinhiitten sich nicht erhalten haben, noch etwa gelegentlich bei den 

Ausgrabungen zum Vorschein gekommen sind, kann nicht weiter verwunderlich sein. 

Im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung tritt das Land durch bestimmtere Nachrichten in die Weltgeschichte 

ein 3 4). In seinen nordlichen Teilen erblliht um diese Zeit das aksumitische Reich, das seine Grundung zum grofien Teile den 

semitischen Einwanderern aus dem siidarabischen, weit hoher kultivierten Sabaerreiche verdankt. Dafi dieses Volk, welches 

den Stempel seiner Kultur dem Lande unausloschlich aufgedrlickt hat, im besonderen die zweite, die noch heute in einzelnen 

Beispielen unverfalscht erhaltene Urformdes quadratischen Grundrissesin Gestalt des flachgedeckten 

\ iernischenhauses aus Arabien nach Abessinien verpflanzt und damit vermutlich auch den Grund zu der eigenartigen Aus- 

bildung eines alt-athiopischen Baustiles gelegt hat, clafiir sind im 2. Bande (z. B. S. 96ff.) verschiedene Fingerzeige gegeben. 

Die einfachste Grundform des Viernischenhauses, der kreuzformig durch vier Nischen erweiterte Mittelraum mit vier kleinen 

Eckgemachern (Abb. 233) ist zwar als selbstandiger Bau in der altesten Zeit bisher nicht nachgewiesen, doch findet 

sie sich in mehrfacher,Wiederholung als wichtiger Bestandteil der grofien Baugruppierung des Palastes von Ta'akha Maryam, 

wohl als \\ ohnungen furstlicher Gefolgschaft, verwendet 3). Aufierdem aber stellen sich die grofien in Aksum ausgegrabenen 

Palaste Enda Mlka’el, Enda Sem’on und der Kernbau des Palastes Ta'akha Maryam als ins Grofie gesteigerte Fortbildungen 

derselben LAform dar4). Nach Krenckers Darlegungen mufi man sich diese Bauwerke mehrgeschossig vorstellen, infolge- 

’) Vgl. z- B. in dem schon mehrfach angefiihrten Werke FiiHeborns die zahlreichen Zusammenklange mit den Bauweisen der Neger des Ruwuma- 

und Nyassagebietes. 

2) Vgl. Bd. I, S. 42. 

3) Vgl. Bd. II, S. 119—121. 

4) Vgl. Bd. II, S. 107—115. 
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dessen ist der allein noch nachweisbaren Raumeinteilung des Erdgeschosses vermutlich nur untergeordnete Bedeutung 

beizulegen. 

Es zeigt sich nun in hochst eigenartiger Weise, wie in Bauten der neueren Zeit sich doch noch ein matter Abglanz 

jener fiirstlichen Zeugeti altathiopischer GroBe wiederspiegelt, obwohl inzwischen anderthalb Jahrtausende wechselvoller 

^chicksale, meist blutigen Ringens gegen innere und aufiere Feinde mit dem Ergebnis stetig fortschreitenden Verfalls iiber 

das Land dahingegangen sind: Auf S. 33 ist in den Abbildungen 111 —113 ein zweigeschossiges Haus wiedergegeben, welches 

im HauptgeschoB sich als vollig reines Viernischenhaus einfachster Urform darstellt. An anderen Stellen, so auf S. 43 

unten, ist darauf hingewiesen, wie heute gerade diese Grundrifiform nur als Kern- und anscheinend Hauptbau groBerer fiirst- 

licher Gehofte Anwendung findet. Einst die Urzelle gewaltiger Palaste ist das Viernischenhaus hier wieder zu deren letztem 

Nachklang geworden! Noch besser wird dieser Werdegang und zugleich damit die ganze Landesgeschichte verbildlicht, 

stellt man die Gesamtanlagen des Palastes von Ta'akha Maryam (Abb. 234) und des sog. Lagers des Kaisers Johannes 

(Abb. 235; vgl. auch S. 43 u. Abb. 138) einander gegeniiber. Heute, wie wohl schon vor zwei Jahrtausenden, pflegen konig- 

liche Personen standig von Hunderten von Gefolgsleuten umgeben zu sein, die auch ihre Wohnstatte in unmittelbarer Nahe 

des Herrschers aufschlagen. Damals wurde dies Bedurfnis durch so gewaltige kultureli hochstehende Anlagen wie den ge- 

nannten Palast befriedigt, neben dem die Schopfungen der neueren Zeit nur noch wie eine schlechte Ubersetzung jener alten 

in die Bausprache der Neger anmuten. Wo einst der Palast stand, geniigt jetzt das einfache Viernischenhaus, wo einst dieses, 

heute Rundhaus und Hiitte! Im iibrigen sei nur noch darauf hingewiesen, wie aus der Hintereinanderfolge der Hofe 

Abb. 234. Palast TVakha 

Maryam zu Aksum. 

Abb. 235. Lager des Johannes 

bei Aksum. 

Abb. 236. Erweiterung des 

Viernischenliauses zum Palast unter 

Betonung der Querachse 

(Enda SenPon) zu Aksum. 

Abb. 237. Andere Ableitung aus 

dem Viernischenhause (sog. Grab 

Menileks I. bei Aksum). 

Abb. 238. Moderne Ableitung aus 

denGrundformen der Abb. 23611. 237. 

des alten Palastes eine Ineinanderschachtelung und aus den ausschlieBlich rechtwinkligen Raumformen negritisch runde 

geworden sind, eine Erscheinung, die ahnlich auch bei dem Kultbau wieder festzustellen sein wird. 

Wahrend die in alter und neuer Zeit zu beobachtenden Umbildungen der Urform des Viernischenhauses sich zum 

Teil von dieser nur in unwesentlichen Punkten entfernen, scheint die durch Enda Sem’on vertretene Abart von etwas weiter- 

gehender Bedeutung. Hier werden durch flurartiges Zusammenziehen des Mittelraumes nebst vorderer und hinterer Nische 

die seitlichen Nischen zu besonders grofien Salen ausgestaltet (Abb. 236). Dieselbe Absicht diirfte bei dem sog. Grabbau 

Menileks I. bei Aksum *) vorgelegen haben (Abb. 237), nur sind hier nicht zur Vergrofierung der Seitenraume die Raume 

der Mittelachse zusammengeschrumpft, sondern die vier Eckraume zu den Seitennischen hinzugezogen unter Verlegung 

der Treppe aus diesen in den zweigeteilten Mittelraum. Auf diesen Grundlagen konnte sich die sonst in neuer Zeit ganz zu- 

sammenhanglos dastehende GrundriBbildung des einen Priesterwohn- und Schatzhauses an der Kirche des Erlosers der Welt 

zu Adua (vgl. S. 52, Abb. 154) und des ihm nachgebildeten Neubaus hinter der grofien Stele in Aksum (Abb. 238; vgl. auch 

S. 38 Abb. 127) entwickelt haben. 

Beide Bauweisen, die kreisrunde strohgedeckte der negritischen Ureinwohner und die in der Glanzzeit sich bei Her- 

ausbildung eines eigenartigen altathiopischen Stiles bis zu monumentaler GroBe steigernde rechteckige erdgedeckte des 

arabischen Eroberervolkes werden vielleicht jahrhundertelang selbstitndig nebeneinander bestanden haben, wie sie es bis 

auf den heutigen Tag ja noch tun. Aber wie allmahlich beide Volkerschaften eine immer innigere Verbindung eingingen 

und sich daraus eine neue einheitliche Bevolkerung Abessiniens entwickelte, so diirfte sich — ein steinernes Abbild und 

Denkmal dieser Volkervermischung — auch die Vereinigung des Rundhauses und des Viernischenhauses zu d<yn hochst 

eigenartigen und anscheinend ausschlieBlich fur Abessinien, vielleicht sogar nur fur seine einst dem aksumitischen Reiche 

angehorigen Teile charakteristischen runden Viernischenhause, der dritten heute in Nordabessinien verbreiteten 

Grundform, vollzogen haben (Abb. 239). 

Uber die Zeit, zu welcher diese Entwicklung vor sich gegangen sein kann, wird sich schwerlich mehr etwas Genaues 

feststellen lassen. Uberreste aus friihen Jahrhunderten haben sich bei den verhaltnismaBig kleinen Abmessungen und der 

immerhin verganglichen Bauart dieser Hauser hochstwahrscheinlich ebensowenig erhalteu, wie dies bei den anderen beiden 

) Vgl. Bd. 11, s. 134. 
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Gruppen der Fall zu sein scheint. Die Zeit vom 6.-13. Jahrhundert war *) ausgefullt mit den blutigsten Kampfen im Innern 

und nach aufien, die den volligen Untergang der bisherigen Kultur mit sich brachten. Aber zugleich erfolgte damit aueh 

eine letzte Auseinandersetzung und der endgultige Ausgleich der volkischen Gegensatze im Lande, so dafi darnach die Bahn 

frei war fur eine neue einheitliche Entwicklung. Da Zeiten friedlichen Aufschwungs aber weit mehr als solche erbitterter 

Kriege den Boden bieten fiir kulturelle Neuschopfungen, wird man vielleicht aueh die Entstehung des runden Vier- 

nischenhauses erst nach dem 13. Jahrhundert ansetzen diirfen. 

Eine Grenze nach der anderen Seite, der Gegenwart zu, scheint dadurch gezogen zu sein, dafi — wovon spater noeh 

die Rede sein wird — aus der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts das Vorhandensein von Rund kirchen, vielleicht 

einfachster Form, bereits bezeugt ist *). Dafi die »Modernisierung« der Gotteshauser jener der Wohnbauten vorangegangen 

sein sollte, ist aber wohl kaum anzunehmen. " 

Im ubrigen geben die mittelalterlichen Schriftsteller leider so gut wie keinen Aufschlufi uber die Entwicklung des 

Wohnbaues und besonders nicht dariiber, ob sie Beispiele des runden Viernischenhauses sahen. Ihre Schilderungen scheinen 

sich nur auf die einfache runde und die rechteckige Grundform zu beziehen. So erzahlt Alvarez 

(S. 414): ».. .Ihr wonung seind in die runde gebawet alle auff der erden / und mit klaib oder erden 

bedecket / oder aber mit strew / welchs eins menschen lebenlang weret / umbher haben sie runde 

hoffe /«- Hierzu ist nur zu bemerken, dafi wenigstens in Nordabessinien heutzutage . die 

Rundhauser so gut wie ausnahmslos mit Stroh gedeckt sind. Erdgedeckt 

fanden wir nur ein einziges rundes Torgebaude (vgl. S. 65 Abb. 185). 

Castanhoso spricht 3) von )>einem sehr grossen Ort (nach Littmann 

Debaroa) mit Steinhdusern, die oben flache Dacher batten, wie die der 

Mauren« und von einem anderen4) (nach Littmann Matara oder Barakit) 

»mit lauter Fenstern und weissen Mauern, und alle Hauser batten oben 

Terrassen, und von innen waren sie nach maurischer Artie In diesen Orten Abb- * 2 3 4 5 * 7 * 94°- Erweiterung des 

herrscht heute das Rundhaus mit kegelformigem Strohdache. Es scheint Viernischenhauses zur Kirche 

demnach, als sei aueh noch in den letzten Jahrhunderten die alt- Betonun,, du Langs 

athiopische Bauform immer welter vor der negritischen zuruckgewichen. mit offenem Allerheili^tem. 

Abb. 239. Grundform des 

runden Viernischenhauses. 

Etwas reicher und klarer als fiir den Wohnbau gestaltet sich der Uberblick iiber die Entwicklung des Kirchen- 

b a u e s. Gleichwohl wird es aueh hier im wesentlichen bei einer Gruppierung des Stoffes ohne genauere Datierung 

sein Bewenden haben miissen. 

Der Gotzendienst der heidnischen Ureinwohner wird sich vermutlich ebenso wie vielfach noch heute derjenige der 

Negervolker Mittelafrikas in Rundhausern abgespielt haben. Obwohl deren Spuren durch die andersglaubigeti, wenn aueh 

selbst zunachst noch heidnischen Eroberer griindlich vertilgt sein werden, — sie riihmen sich solcher Taten ausdrucklich 

in den Inschriften 5) so scheint die Erinnerung daran doch nie ganz untergegangen zu sein, wie die runde Kirchenform, 

von der unten noch weiter die Rede ist, es zeigt. Ob aueh die Statten der eigenen alten Gotterverehrung des Eroberervolkes, 

als deren einziges in Abessinien erhaltenes monumentales Denkmal derTempel zu Jeha angesehen werden darf Q, nennens- 

werten Einfiufi auf die Entwicklung der Baukunst des Landes gehabt haben, mufi dahingestellt bleibeti. Ein Blick auf den 

Rekonstruktionsversuch des Tempelgrundrisses von Jeha, den Krencker in Abb. 165 des II. Bandes gibt, konnte bei dessen 

Ahnlichkeit mit der unten behandelten zweiten Grundform (vgl. Abb. 243) es fast glauben machen. 

Aber zeitlich vor dieser letzteren, erst im Mittelalter nachweisbaren Losung steht die andersgeartete und vor allem 

weit reicher entwickelte Grundrifiform der zweifellos altesten christlichen Kirchenbauten Nordabessiniens. Als ein solcher 

ist in erster Linie der Grabbau des Kaleb und Gabra Masqal 7) zu bezeichnen. Wahrend namlich die Christianisierung des 

Landes um die Mitte des 4. Jahrhunderts nach Littmann s) als gesichert angesehen werden darf, ist die Regierungszeit 

Kalebs und Gabra Masqals in das 6. Jahrhundert zu setzen. Etwa aus der gleichen friihen Zeit stammt moglicherweise 

die wohlerhaltene Klosterkirche von Debra Damo ')). Die Grundform dieser Kirchen (Abb. 24O) ist ein drei- 

schiffiger Langbau, wie er sich ahnlich fast zu alien Zeiten und bei den meisten Kulturvolkern fiir Kultuszwecke 

entwickelt hat I0). Sein Ursprung aus dem quadratischen 'Viernischenhause scheint auf der Hand zu liegen. Wahrend 

fur den Wohnbau das Quadrat im Aufiern beibehalten und vielleicht bei grofien Abmessungen der Bauten nur eine reicherc 

Raumeinteilung seines Innern vorgenommen wurde, oder aber, wie oben gezeigt ist, eine Ausdehnung in der Querachse 

0 Vgl. Bd. I, S. 57. 

s) Castanhoso, Ubersetzung von E. Littmann, S. S2. 

3) Desgl. S. 4 und 101. 

4) Desgl. S. 21 und 109. 

5) Vgl. Bd. IV, S. 33, Inschr. 11, Zeile 20. 

6) Vgl. Bd. II, S. 78 bis 86. 

7) Vgl. Bd. II, S. 127—134. 

8) Vgl. Bd. I, S. 50. 

9) Vgl. Bd. II, Absch. F, Kap. I. 

In) Auffallig ist die nahe Verwandtschaft mit einzelnen altchristlichen Kirchen Syriens, die Krencker als eine nnmiftelbare Polge des UmsfandcS 

ansehen mochte, dafi Syrer nach der Tradition das Christentum in Abessinien eingefiihrt haben sollen (vgl. Bd. I, S. 30 unten, und als syrische 

Beispiele in De Vogiid, Syrie centralc, Bd. II, Taf. 68, 118, 13c). Doch erscheint es mir naturlicher, an eine gemeinsame Wurzel als an gegenseitige 

Beeinflussung zu denken. 
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eintrat reckt es sich fiir Kultzwecke nach seiner Tiefenachse unter Umwandlung des Mittelraumquadrats zum langlichen 

Mittelschiff und der entsprechend verlangerten seitlichen Nischen zu Seitenschiffen, wahrend gleichzeitig in die vergroCerte 

Spannweite der Nischenoffnungen Pfeilerreihen treten. Vor den Schmalseiten dieses dreischiffigen Hauptbaues liegt je die 

•indere Nische mit den beiden Eckraumen, einerseits als Ein- und Ausgangshalle, andererseits als Apsis mit zwei Seiten- 

raumen die der Prothesis und dem Diakonikon der syrischen Kirchen entsprechen konnten oder aber auch weitere Altare 

enthielten J). In ausgezeichneter Weise zeigen die Ruinen von Kohaito 2) eine Anzahl von Zwischenstufen dieser Entwick- 

lung die ihren Hohepunkt in der im Mittelalter zerstorten altathiopischen Zionskirche zu Aksum erreicht hatte, wenn man 

den alten Baubeschreibungen und Legenden, auf deren Grundlage zum Teil der in Band II, Abb. 294, gegebene \\ ieder- 

4- 
• • 

Abb. 241. Kirche St. 

Salvator (= Madhane 

Alam?) zu Lalibala nach 

Alvarez. 
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Abb. 242. Kirche Mad¬ 

hane Alam zu Lalibala 

nach Raffray. 

herstellungsversuch aufgebaut ist, Glauben schenken darf. 

Eine weitere Unterstiitzung erfahrt diese Ableitung des Gotteshauses aus dem Wohnhause vielleicht noch durch 

den Umstand, dab gerade das vermutlich alteste Beispiel einer Kirche sich als G r a b kirche erweist. Es ware denkbar, 

dab wie noch heute die Abessinier bei der Totenfeier fiir einen Verstorbenen ein mit Kissen bedecktes Angareb, auf dem 

jener ruhend gedacht wird, mit allerhand Dienstleist.ungen, z. B. dem Dar- 

bieten von Lebensmitteln, dem Abwehren der Fliegen, dem Vorhalten von 

Schiisseln mit Waschwasser, umgeben, einst den Konigen tiber ihrern Grabe 

eine ganze Wohnung erbaut wurde, in der man ihr Standbild 3) errichtete 

und verehrte oder bediente wie heute das Angareb. Nichts lag dann naher, 

als solchem Bauwerke den Grundrifi eines Wohnhauses zu geben mit Abwand- 

lungen, die den besonderen Kultusbedurfnissen Rechnung trugen. 

Im Wohnhause befindet sich noch jetzt dem Haupteingange gegenuber 

die Nische mit dem Sitze und der Lagerstatt des Hausherrn, in der er auch 

seine Gaste empfangt. Fiir die einstigen Wohnungen der Fiirsten wird man 

sich diese Verhaltnisse grundsatzlich gleich denken diirfen. Darauf deutet 

auch eine freilich unklare Schilderung des Alvarez (S. 254) vom eingeschossigen 

Empfangshause des fast gottlich verehrten Kaisers, oPriesters Johann«, der 

sich beim Empfange der Gaste —■ offenbar dem Eingange gegenuber -— 

durch Vorhange verdeckt auf seinem Throne aufhalt. Dementsprechend 

miifite man sich auch den Platz des Standbildes in einer Grabkirche vorstellen. 

Diejenige des Gabra Masqal zeigt sogar Standspuren, die, obgleich etwas 

aus der Nische heraus ins Schiff vorgeruckt, doch sehr wohl dafiir in Anspruch genommen werden konnten 4). 

Der Abessinier sieht nun in dem Tabot den Wohnsitz der Gottheit, auch diese befindet sich somit, wenn beim Gottes- 

dienst das Tabbt auf den Altar gestellt ist, als Flerrin des Gotteshauses in der dem Eingange gegentiberliegenden Nische 

und nimmt, verdeckt durch Vorhange, die Huldigung der Glaubigen entgegen! Fiir die Urform dieses Sitzes, des Altars5), 

gibt, nebenher bemerkt, Alvarez einige Anhaltepunkte 6), mit denen sich ebenfalls die Standspuren in der Grabkirche des 

Gabra Masqal gut in Einklang bringen lassen. Darnach ist der tisch- oder stuhlartige Unterbau fiir das Tabot liberbaut 

von einem Baldachin auf vier Saulen, zwischen denen sich auf alien Seiten Vorhange befinden. Vergleieht man hiermit 

noch die Uberbauten der sogenanten Throne und Richterstuhle, wie Krencker sie im Band II, S. 45—69, schildert und 

wiederherstellt, so wird man vermutlich zu einer ziemlich wahrheitsgetreuen Vorstellung gelangen. Gerade die Uberein- 

stimmung der »Altare« mit den drauCen aufgestellten und laut ihren Inschriften der Gottheit geweihten Thronen scheint 

mir viel Wahrscheinliches fiir sich zu haben. — 

Im Anschlufi an diese noch heute durch das Beispiel von Debra Damo und die Reste der alten Kirche von Asmara V) 

vertretene alt este Gruppe abessinischer Kirchen sei zunachst den von Alvarez geschilderten Kultbauten 8) 

eine kurze zusammenfassende Betrachtung gewidmet, um durch sie ein Bild des Kirchenbaues im Beginne des 16. Jahr- 

hunderts und damit auch Stiitzpunkte fiir die Datierung der heutigen Bauformen zu gewinnen. Dabei wird man freilich 

mit einigen allgemeinen Feststellungen zufrieden sein miissen, weil aus den fast durchweg sehr kurzen und — vielleicht 

zum Teil infolge mifiverstandlicher Ubersetzung besonders —• unklaren Schilderungen im einzelnen wenig Zuverlassiges 

zu entnehmen ist. 

Einige der von Alvarez beschriebenen Kirchen, so z. B. die alte Zionskirche zu Aksum (S. 159 ff.) und die alte, eben¬ 

falls spater zerstorte Kirche von Jeha (S. 152 = Abufacem) hatten sich offenbar durch die schlimmen Zeiten des 7.—13. Jahr- 

hunderts hindurch gerettet, denn ihre Bauart scheint durchaus noch die altathiopische zu sein. Bei anderen hebt Alvarez 

die grofie Ahnlichkeit mit heimatlichen — d. h. portugiesischen — Kirchen hervor, so dafi man sie schon deshalb als jiinger 

ansprechenmochte. Da seitdemEnde des 13. Jahrhunderts, demBeginn eines friedlicheren Aufschwungs, engere Beziehungen 

zu den Kopten in Agypten 9) und damit wohl auch sonst mancherlei Bertihrungen mit der alten Welt eintraten, mochte 

man sie in dieser Zeit entstanden glauben. Weniger gerade koptische als uberhaupt abendlandische Einfliisse scheinen sich 

*) Vgl. Alvarez, S. 159 ft., 200 u. 204, sowie Castanhoso, S. 88. 

s) Vgl. Bd. II, S. 154ft 

3) Uber Standbilder vgl, Bd. II, S. 44. 

4) Vgl. Bd. II, S. 133, Abb. 2S6 und auch Abb. 27S auf S. 129. 

5) Es ist weiterhin der Einfachheit halber die Bezeichnung »Altar « fur das Tabot mit seinem Unterbau beibehalten. 

6) S. 92 und auf seinen GrundriBzeichnungen zu S. 198, 200 und 204. 

7) Vgl. Bd. II, Absch. F, Kap. II. 

8) Alvarez, S. 90, 92, 99, 101, 152, 159, 171, 172, 192, 194, 196—209, 231, 286, 293 u. a. 

7) Vgl. Bd. I, S. 57 unten. 

Deutsche Aksum-Expedition III. 
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auch in einem Teile der durch Grundrifizeichnungen veranschaulichten Felsenkirchen von Lalibala, deren Entstehun 

Alvarez selbst in die Jahre 1400—1450 setzt, bemerkbar zu machen J). Mit welcher Vorsicht freilich solche Zeichnungen 

aufzunehmen sind, zeigt ein Vergleich des Grundrisses von St. Salvator auf S. 200 bei Alvarez (Abb. 241) mit dem Grundnfj 

'on »Medhani Alam« bei Raffray* 2 3 4 5) (Abb. 242) die zweifellos beide dieselbe »Erloserkirche« zu Lalibala darstellen sollen! 

Da diese Kirche vollstandig aus gewachsenem Felsen herausgehauen ist, kann sie auch nicht etwa in den zwischen den Be- 

Michen der beiden Reisenden liegenden Jahrhunderten umgebaut sein. Ubereinstimmung zeigen beide Zeichnungen nur 

in der Pfeilerzahl der einzelnen Reihen und in der Anzahl der Pfeilerreihen, trotzdem aber nicht in der der Schiffe! 

Die hier beachtenswerten Angaben des Alvarez bei den einzelnen Kirchen betreffen nun in erster Linie die Anzahl 

der Schiffe und die Anzahl der »Umgange«, unter denen er gedeckte und ungedeckte unterscheidet. Es lage nahe, unter 

Kirchen mit Schiffen solche der altathiopischen ersten Grundform und unter denen mit Umgangen die Kirchen mit dem 

vom rechteckig gebrochenen oder gar runden Heiligen umschlossenen Allerheiligsten zu verstehen. Einige Einzelangaben 

zu den Umgangen sprachen auch dafiir, aber anderes spricht wieder dagegen und darunter vor allem drei Umstande 

namlich: 1. dafi Schiffe und gedeckte Umgange — in den unge deck ten sind ohne weiteres die Hofe zu seheii 

— an ein und demselben Bauwerke auftreten; 2. dafi niemals die Eigenschaft als Rundbau, die doch unbedingt als 

ganz besonders fremdartig aufgefallen ware, auch nur angedeutet wird; und 3. dafi die scharfebauliche Gliederung der Kirchen 

in Vorhalle, Heiliges und Allerheiligstes damals ganz offenbar noch gar nicht iiblich war. Grundsatzlich freilich gab es diese 

Trennung bereits, aber sie wurde lediglich durch Vorhange bewirkt, denn Alvarez erzahlt auf S. 418 • 

AUe Kirchen haben zween vorhenge / Einen bey dem hohen Altar mit kleinen glocklein / hinder denselben 

darff niemand komen / denn was Priester sind / darnach hat es noch einen vorhang / der ist mitten in der 

Kirchen / und darff niemand in die Kirchen komen / er sey denn ordiniret. In Debra Damo ist bis auf 

den heutigen Tag der Altarraum nur durch einen Vorhang vom Schiffe abgetrennt. 

Ferner kommt auch der schon erwahnte, von einem Baldachin auf vier Saulen uberbaute Altar 

der auf alien vier Seiten durch Vorhange verdeckt war, in Betracht. Auch Castanhoso 3) bemerkt, 

dafi die Messe gesungen wurde, »wahrend ein Vorhang vor dem Altar ist«, sagt aber nichts von einer 

weitergehenden Teilung der Kirche und einem festumschlossenen Allerheiligsten. 

Wenig berechtigt erscheint hiernach, nebenbei bemerkt, auch der Versuch, die heutige 

scharfe Dreiteilung des Kircheninnern auf den Umstand zuruckzufuhren, dafi der Weg der Athiopier 

vom Heidentum zum Christentum durch das Judentum geffihrt haben, soli, und dementsprechend der 

salomonische Tempel zu Jerusalem als Vorbild gedient haben konnte. 

Ist somit anzunehmen, dafi um die Wende des 16. Jahrhunderts noch die alteste Grundrifiform 

vorherrschte, und dafi vor allem die Dreiteilung des Innern noch nicht im baulichen Organismus 

streng ausgepragt war, so wird man doch in Anbetracht der wiederholten Schilderungen gedeckter 

Umgange die Moglichkeit zugeben miissen, dafi bereits seit langerer Zeit Nebenformen vorhanden 

waren, welche die Neubildungen einleiteten. Die gedeckten Umgange scheinen fast durchweg aus Holz und gar zum Teil 

aus Webstoffen hergestellt gewesen zu sein4). Einen Umgang sah Alvarez zunachst gedeckt und spater nach Jahren ungedeckt 

wieder. Das alles erweckt den Eindruck des Vorlaufigen, des Notbehelfs. Bereits im Mittelalter fanden, wie auch heute 

noch, feierliche Umzfige um die Kirchen statt 5). Waren diese, wenn sie nach Littmanns Vermutung schon heidnischen 

Ursprungs, also nicht Uberhaupt erst eine mittelalterliche Einrichtung sind, in christlicher Fassung allmahlich wieder 

aufgelebt oder hatte sich, falls sie stets irgendwie iiblich geblieben waren, fur sie etwa nach und nach ein Bedfirfnis nach 

Schutz wahrend der Regenzeit herausgebildet ? 

Den Anstofi fur einen vielleicht auch im Kirchenbau ziemlieh plotzlichen Umschwung mogen die um die Mitte des 

16. Jahrhunderts eintretenden neuen politischen Verhaltnisse gegeben haben 6 7). Damals brauste ein muhammedanischer 

Sturm fiber das Land dahin, der wie die alte Zionskirche in Aksum wohl die meisten alten Baudenkmale in Trummer 

iegte. Als Retter in der Not erschienen aber alsbald die Portugiesen, und mit ihnen zog verstarkter abendlandischer Einflufi 

ms Land. Mit ihrer Hilfe erstand, wohl bald in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts, die Zionskirche aus der Asche, aber 

nicht wieder in der altathiopischen Anlage. lhr Grundrifi stellt eine neue zweite Grundform abessinischer Kirchen 

(Abb. 243) 7) dar, ffir die wir freilich auf unserer Reise nur in der heutigen Kirche von Jeha 8 9) ein der Zionskirche nahever- 

wandtes Gegenstuck zu Gesicht bekommen haben. 

Die hauptsachlichsten Unterscheidungsmerkmale dieser zweiten, im IV. Abschnitt als alter Typus der Rechteck- 

kirchen 9) behandelten Gruppe gegen die erste sind: 

r) Alvarez, S. 198—209. 

) Raffray, Taf. Da die Felsenkirchen von Lalibala verhaltnismafiig gut erhalten sein sollen, ware deren zuverlassige und griindliche Aufnahmc 

und Erforschung wohl vor aller weiteren Untersuchung dieser Fragen erst einmal vonnoten. Es scheint fast, als seien die Aufnahmen Raffrays ebenso 

unzuverlassig und dilettantisch wie die des Alvarez. 

3) Castanhoso, Ubersetzung von E Littmann, S. 82. 

4) Alvarez, S. 101, 231 u. 293. 

5) Desgl. S. 101. Wir sahen solche Umzuge aufien um die Zionskirche, wahrend Littmann einmal einen in der Ringhalle einer Rundkirche 

selbst mitgemacht hat. 

<■) Vgl. Bd. I, S. 58, 59. 

7) Vgl. S. 75 S. 

) Vgl. S. 72 ff. und auch Bd. II, S. 84. Alvarez beschreibt, worauf schon oben hingewiesen wurde, S. 152 noch die altc Kirche von Jeha. Diese 

wird demnach wahrscheinlich gleichzeitig mit der von Aksum zugrunde gegangen sein. 

9) Vgl. S. 48 und 49. 

P) 

Abb. 243. Zweite Kir- 

chengrundform, mit 

dreiteiligem, tiefen u. 

geschlossenen Aller¬ 

heiligsten. 
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1 Die westliche Vorhalle wird zu einem einheitlichen, quervorgelagerten Raume ohne Zwischenteilung und ohne 

Treppe, da das in der altathiopischen Bauweise tiber den Seitenschiffen beliebte ObergeschoB fortfallt; 

2 das alte Langhaus und Heilige wird stark verkiirzt zugunsten des Altarraumes; anstatt langerer Pfeilerreihen 

geniigen ein oder zwei Pfeilerpaare; 

& 3. aus der einst etwa quadratischen Apsis mit den gleichgestalteten Nebenraumen werden drei schmale tiefe Gange: 

Ein vorne abgeschlossenes Allerheiligstes, das jedoch auf der Riickseite noch durch ein ins Freie fuhrendes Fenster un- 

mittelbar erhellt wird, ist entstanden. Mit Rucksicht auf den angeblich nicht unwesentlichen portugiesischen Einflufi beim 

Wiederaufbau der Zionskirche konnte auch an eine unmittelbare Einwirkung jener Entwicklung gedacht werden, welche die 

abendlandischen Kirchen inzwischen durch das standige Anwachsen des Chorraumes auf Kosten des Schiffes erfahren hatten. 

Wichtig ist es, noch einen Blick auf die Eingange der Kirchen zu werfen. Bei den altathiopischen Grundrissen befand 

sicli der Hauptzugang auf der Westseite, so daB eine ununterbrochene Durchgangsachse von aufien bis zur Apsis leitet. Auch 

die neue Zionskirche wies urspriinglich diese Anordnung auf, denn der GitterverschluB der grofien Pfeileroffnungen der West- 

front stammt, wie schon S. 80 erwahnt, erst aus den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Bei der Kirche von Jeha 

ist dagegen die Verlegung des Hauptzuganges von der West- auf die Nordseite der Vorhalle urspriinglich. Man konnte ver- 

sucht sein, daraufhin diese Kirche schon eher der nachsten Gruppe zuzurechenen, wenn nicht aufier der GrundriBbildung des 

Allerheiligsten auch die an ihr noch vorhandene Risalitbildung, die Nachklange der Affenkopfkonstruktion und die alter- 

tiimlichen Holzschnitzereien es wahrscheinlich machten, daB der Neubau der Kirche sehr bald nach der 

Zerstorung der alten erfolgt sein muB. • 

Viel wesentlicher als die Abweichungen zwischen der ersten und zweiten Grundform erweisen 

sich die Neuerungen, durch welche sich von beiden die dritte GrundriBgruppe scheidet 

(Abb. 244). Ihre Hauptmerkmale, welche irn IV. Abschnitt als die der jungeren Rechteckkirchen 

(S. 48 und 64—72) bereits bei den beschriebenen Einzelbeispielen hervortreten, seien hier nochmal 

kurz zusammengestellt: 

1. Die hervorstechendste Neubildung ist die vollige Loslosung des Allerheiligsten von der 

Umfassungsmauer der Kirche, so daB es als freier Einbau in dem zum Umgange gewordenen Heihgen 

steht. Neben der oben schon beruhrten Moglichkeit, dafi diese Neuerung einheimischen gottesdienst- 

lichen Bediirfnissen, wie z. B. feierlichen Umzugen um das Allerheiligste, entsprang, konnte auch hier 

vielleicht wieder an ein Weiterwirken abendlandischen Einfiusses, fur den die bereits vorhandene, fur 

Priester und Laien getrennte Benutzung einzelner Teile des Gotteshauses den besten Nahrboden gab, 

gedacht werden. Waren doch auch in Europa infolge der sich im Verlauf des Mittelalters standig ver- 

starkenden Absonderung des Klerus vom Laien die Altarraume vielfach zu ringsum abgeschlossenen, von einem Um¬ 

gange umzogenen Bauteilen geworden. 

2. Wahrend bei den fruheren Grundrissen wenigstens die Moglichkeit besteht, dafi entsprechend der Zahl der Schiffe 

drei und mehr Altare aufgestellt waren, so hat nunmehr nur noch einer Platz. 

3. Die Verlegung des Westeinganges auf die Nord- und Sudseite wird zur — anscheinend ausnahmslosen — Regel. 

Statt dessen schmiickt die Westfront eine mehr oder weniger reiche Fenstergruppe. 

4. Das Allerheiligste tritt als Aufbau aus dem flachen Erddache heraus. Wahrend diese Bedachungsart bisher an¬ 

scheinend vorherrschte, wird jetzt auch Strohdeckung verwendet. 

Was man auf Grund dieser Abweichungen der dritten von den fruheren beiden Grundformen vielleicht nur vermuten 

darf, dafi namlich diese dritte Grundform auch j ii n g e r ist als jene, wird bestatigt durch drei weitere Beobachtungen: 

5. Wahrend jene alteren Typen heute fast ganz verschwunden sind, findet sich der der »jtingeren« Rechteckkirchen 

noch in zahlreichen gut erhaltenen Beispielen vor. 

6. Bauten der dritten Grundform erweisen sich als Umbauten von Kirchen altester Form (Asmara); andere enthalten 

in ihrem Mauerwerk mehr oder weniger zahlreiche Reste wie Grundmauern, Quaderbruchstucke, Inschriftenreste und ahn- 

liches mehr aus alteren verschwundenen Bauwerken. 

7. Die altathiopischen Konstruktionsweisen sind fast ausnahmslos verschwunden. An ihrer Stelle finden sich solche, 

wie sie gegenwartig in den Rundkirchen und besseren Wohnbauten vorkommen und noch heute bei Neubauten angewendet 

werden: z. B. Tur- und Fensterumrahmungen mit Bohlenbogen, Kegeldecken. 

Irgendwelche festere Umgrenzung der Entstehungszeit auch dieses Bautypus ist auf Grund des verfugbaren Materials 

unmoglich. Nur fur die Erbauung eines einzigen Beispiels, der Kirche von Fremona, lafit sich insofern ein Anhalt gewinnen, 

als diese erst erfolgt sein kann nach Zerstorung der auf diesem Platze im 16. Jahrhundert gegrundeten l) und hochstwahr- 

scheinlich anlafilich der Vertreibung der fremden Missionen in der Mitte des 17. Jahrhunderts wieder vernichteten Nieder- 

lassung der Jesuiten2 3 4 5). 

Ebenso kann hier nur hingewiesen werden auf die von Ivrencker 3) vermutete Moglichkeit eines Zusammenhanges 

des freieingebauten Allerheiligsten mit europaisch-mittelalterlichen Templerkirchen 4), buddhistischen Tempeln 5) und der 

Grabeskirche zu Jerusalem 6). 

Abb. 244. Dritte Kir- 

chengrundform mit 

einraumigem, rings- 

umbauten Aller¬ 

heiligsten. 

x) Vgl. S. 66. 

2) Vgl. Bd. I, S. 59 unten. 

3) Vgl. den Vorbericht der Deutschen Aksum-Expedition S. 36 und das Zentralblatt der Bauverwaltung, Berlin. XXVII. Jahrganp, S. 92. 

4) Vgl. Gailhabaud, Denkmaler der Baukunst I, Die Templerkirche zu Segovia. 

5) Vgl. Fergusson, History of Indian and Eastern Architecture. Abb. S. 219, 221, 230 und 232. 

6) Vgl. Unger, Die Bauten Constantins d. Gr. usw. S. 88, und Fergusson, The Ancient Topography of Jerusalem, S. 154. 
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Aufs engste verwandt ist mit der vorbehandelten endlich eine vierte und letzte Grundriflform r 

Rundkirche mit quadratischem Allerheiligsten im Mittelpunkte (Abb. 245) 1). Sie stellt die folgerichtige Vollendung dw 

m jener Gruppe angebahnten Entwicklung zum reinen Zentralbau und ein unverkennbares Gegenstiick zum runden Vier' 

mschenhause dar. Wie in diesem wird man in der Rundkirche ein Dokument der Geschichte Abessiniens sehen dfirfen eine 

handgreifhche Darstellung des Zurucksinkens einer einst hochentwickelten Kultur auf eine freilich verhaltnismafiig imnJ. 

noch hohe Stufe von Negerkunst und -konnen. Wie das alte Wohnhaus, so wird hier auch die alte Kirche in ihrer jfingslo 

Gestaltung von der runden Negerhfitte umhiillt. s 1 

Die Merkmale der Rundkirche sind dieselben wie die oben fur die jfingere Rechteckkirche festgestellten mit der Be 

sonderheit der unter Ubergang zum Kreise nun auch das Heilige rings umschliefienden Vorhalle und mit der Einschrankuna 

dafi die Erdbedachung endgtiltig deni strohgedeckten Kegeldache das Feld geraumt hat. * * 3 4 S’ 

Die runde Bauart ist die gegenwartig in Nordabessinien verbreitetste, nach der, soweit 

wir sahen, auch alle neuen Kirchen errichtet werden. Aber auch die alteren Bauwerke dieser 

Gattung konnen anscheinend nur auf ein verhaltnismafiig unbedeutendes Alter zuruckblicken 

denn keines von denen, die wir besuchten, hatte noch irgendwelche Reste aus alter Zeit auf- 

zuweisen. Selbst die mehr oder weniger altertiimlich reliefierten Kreuze (vgl. Abb. 144 a_k), die 

sich haufig in die Mauern der Rechteckkirchen eingelassen finden, fehlen ganzlich. Auch keine der 

alten Konstruktionsweisen zeigt sich mehr angewendet, statt dessen aber neben den gegenwartw 

allgemein iiblichen einheimischen leider auch hin und wieder schon Tischlerarbeiten in modern^ 

europaischer Technik. 

So scheint alles dafiir zu sprechen, dafi wir es in den Rundkirchen mit einer letzten, und 

zwar noch jungen Entwicklungsform des abessinischen Kirchenbaues zu tun haben — und 'doch 

steht dem ein mcht mifiverstandliches Zeugnis entgegen: Castanhoso erzahlt2) von einer 

Ortschaft am Tsana-See: »lhre Kirche ist rund, mit einer Kuppel in der Mitte; drauBen 

ringsum alles Vorhallem. Es 1st also zum mindesten zuzugeben, dafi Vorlaufer der runden Form sich schon im 16. jahr- 

hunc ert vorgefunden haben. Dafi sie noch eine von der heutigen abweichende Losung boten, vielleicht eine einfache Rund- 

halle oh ne abgeschlossenes Allerheiligstes mit frei aufgestelltem Altare, so wie sich in Lalibala auch Beispiele rechteckiger 

Kirchen 3) finden, scheint aufier der auffalligen Sichtbarkeit der Kuppel in der Mitte eine andere, auf dieselbe Kirche 

bezughche Bemerkung Castanhosos — einige Zeilen friiher — anzudeuten: nhre Messe wird immer von einem Diakon und 

Subdiakon gesungen, wahrend ein Vorhang vor dem Altar ist« ... oder auch rings um den Altar, wie Alvarez 4) es von dem 

des Ivlosters St. Michael erzahlt? Vielleicht wird auch eine grundliche an Ort und Stelle durchgefuhrte und fiber weitere 

Gebiete ausgedehnte Forschung feststellen konnen, dafi die Rundkirche sich in irgendwelcher einfachster Form zuerst in 

den sudhchen, vom sabaischen Einflufi weniger berfihrten Landesteilen, wozu die Gegend des Tsana-Sees schon zu rechnen 

ware, im engeren Anschlufi an das runde Gotzenhaus der Neger entwickelte und erst in spaterer Zeit nach Norden vor- 

c rang. Als seltene Ausnahme dfirfte sie auf alle Falle zu jener Zeit nur vorgekommen sein, da sonst Alvarez, der selbst 

ein Pnester, sich der Schilderung der Kirchen mit besonderem Eifer gewidmet hat und auch die »in die Runde gebauten« 

o nhauser erwahnt, sie sicherlich bei seinem langjahrigen Umherziehen durchs ganze Land ebenfalls angetroffen und 
beschneben haben wfirde. 

, „.Em letzter Bllck Selte den Hofen der Kirchen. Der einzige anscheinend unversehrt aus alter Zeit erhaltene, jener 

c er osterkirche von Debra Damo, ist in zwei hinter einander gelegte Teile gegliedert 5), wahrend die der neueren Zeit 

JCh "0-rriSCh UmfaSSen' Auch ln dleser Beziehung scheint also im Hinblick auf den oben gezogenen Vergleich zwischen 

iaakha Maryam und dem Lager des Johannes die Entwicklung der Kultbauten gleiche Wege wie die der Wohnbauten 
gegangen zu sein. 

Abb. 245. Vierte Kirchen- 

grundform; Rundbau mit 

zentralem, einraumigen Aller¬ 

heiligsten. 

0 Vgl. S. 47 und 51—64. 

*) Castanhoso, Ubersetzung von Littmann, S. 82. 

3) Alvarez, Kirche St. Emanuel, S. 206, und St. Georg, S. 209. 

4) Derselbe, S. 92. 

5) Vgl. Bd. II, Abschn. F, Kap. 1. 



Sechster Abschnitt. 

Religiose Abzeichen und kirchliche Geratschaften. 

Als Anhang zu den Baubetrachtungen der voraufgegangenen Abschnitte sei noch in Kiirze in einem letzten Kapitel 

der kunstgewerbliche Stoff kirchlichen Charakters zusammengestellt, der in Bildern oder zu einem kleinen 1 eile auch in natura 

von der Reise mitgebracht wurde und infolge des dankenswerten Entgegenkommens des Herrn Professor Dr. v. Luschan 

noch durch verschiedene Abbildungen von Sammlungsgegenstanden aus dem Kgl. Museum fur Yolkerkunde zu Berlin ver- 

vollstandigt werden konnte. Was in der Einleitung zu diesem Buche iiber die Hemmnisse gesagt ist, die sich einer griind- 

lichen Untersuchung der Bauten an Ort und Stelle entgegentiirmten, gilt in starkstem Mafie hier. Da zuverlassige und genaue 

Angaben fiber den Werkstoff und die technische Plerstellung der Gegenstande nur vereinzelt gemacht werden konnen, ist von 
einer systematischen Behandlung nach solchen Gesichtspunkten abgesehen, und der Text auf einige erlauternde Bemerkungen 

zu den einzelnen Stricken beschrankt. Wenn nicht auf eine Wiedergabe dieses Stoffes iiberhaupt vorlaufig verzichtet wurde, 

so geschah es in der Uberzeugung, daB seine Eigenart und sein zum Teil nicht unbedeutender kiinstlerischer \\ ert es unbedingt 

verdiene, sobald als moglich wenigstens in einer Art von Bilderbuch weiteren Kreisen bekanntgemacht zu werden, um so 
mehr als auch von diesen Dingen bisher trotz aller Reisebeschreibungen kaum Nennenswertes veroffentlicht worden ist. 

Abb. 246. Knabe mit den cliristliclien Abzeichen um den Hals. 

Der christliche Abessinier ist aufierordentlich stolz auf seine Glaubenszugehorigkeit. Um sich von seinen muham- 

medanischen und judischen Mitbiirgern auch aufierlich zu unterscheiden, tragt er an einer dunkelblau-seidenen Halsschnur, 

nach Littmann maHab genannt, auf der blofien Brust (Abb. 246) ein Kreuz, dessen groBte Lange etwa zwischen 3 und 

IO cm schwankt. Hin und wieder tritt an seine Stelle das Hexagramm oder sogenannte Salomonische Zeichen, — zwei sich 

zu sechseckigem Stern verschlingende Dreieckbander —, welches auch sonst als Schmuckform z. B. bei Siegeln und Ordens- 

insignien gern verwendet wird (Abb. 256). In der Regel sitzt die breite und weite Ose zum Durchziehen der Schnur unbeweg- 

lich am Kopfe des Schmuckstuckes fest, bisweilen aber auch erst an einem Zwischengliede von Kreis-, Kreuz- oder will- 

kiirlicher Form, welches mit dem eigentlichen Kreuz oder Stern durch ein Gelenk *) verbunden ist (Abb. 247—256). Der 

Schmuck wird in den verschiedensten Stoffen ausgefiihrt, Holz, Knochen, Horn und selbst Stein, in der Regel aber ist er 

aus Metall, und zwar in erster Linie Silber; doch findet, wie bei armeren Leuten Kupfer und Messing, bei hochstehenden 

Personen auch Gold Verwendung. Der Vielseitigkeit und der Giite des Stoffes entspricht die der Ausfiihrung: Von dem 

x) Solche Gelenkkopfe, desgl. mancke Einzelheiten der Ornamentierung durch Schraffur, kleine Kreise, Durchbrechungen usw. finden sich ganz 

ahnlich in der koptischen Kunst, vergl. Gayet, L’art copte. 
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Abb. 252. Lange 47 mm. 

Silber. 

Abb. 253. Lange 40 mm. 

Silber. 

Abb. 254. Lange 40 mm. 

Silber. 

Abb. 255. Lange 65 nun. Abb. 256. Lange 90 mm. 

Silber. Silber. 

Halskreuze. Die Originale der Abbildungen 247—249, 251, 252 und 256 befinden sicli in der Sammlung 

des Kgl. Museums fiir Volkerkunde zu Berlin. 

Abb. 260. Lange 16 cm. 

Eisen. 

Abb. 261. Lange 25 cm. 

Messing. 

Abb. 262. Lange 26 cm. 

Eisen. 

Abb. 263. Lange 21 cm. 

Messing. 

Kleinere Handkreuze fiir den tagliclien Gebrauch der Priester und Monclie. Aus dem Kgl. Museum fur Volkerkunde zu Berlin, 
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Abb. 264. Handkreuz in Messing. 

Gesamtlange 21 cm. 

Abb. 265. Lange 20 cm. 

Eisen. 

Abb. 266. Lange 12 cm. 

Messing. 

K r il c k s t a b e. 

Abb. 267. Lange 18 cm. 

Eisen. 

Das Original der Abb. 267 befindet sich im Kgl. Museum fur Volkerkunde zu Berlin. 

einfachsten schlichten Kreuz, das nicht einmal immer mit den beliebten primitiv eingeritzten oder eingedriickten Schmuck- 

linien verziert ist (Abb. 251), steigt sie liber alle moglichen mehr oder minder kunstvoll und reich ausgefiihrten Formen bis 

zur zierlichsten Filigranarbeit (Abb. 253—254) I). Wohlhabendere reihen gern auf die Schnur auch noch einen Ring 

(Abb. 258) oder ein Ohrloffelchen (Abb. 257), mit dem angesichts einer sonst hochst mangelhaften Reinlichkeit eine Art 

Sport getrieben zu werden scheint. Bisweilen ersetzen diese Stiicke oder deren eins das Kreuz, welches aufierdem bei den 

Armsten nicht selten durch eine irgendwie zufallig gefundene Miinze, einen Florn- oder Knochenring, selbst einen — Kon- 

servenbiichsenschlussel vertreten wird. Ebenso mu6 im auCersten Notfalle ein Bindfaden die seidene Schnur ersetzen. 

Abb. 259 zeigt einen goldenen Fingerring von besonders schoner Filigranarbeit. 

Idalb als religiose Abzeichen und halb als gottesdienstliches Gerat sind die in den Abb. 260-—267 dargestellten Gegen- 

stande zu betrachten. Die Abb. 260—264 geben kleinere K r e u z e wieder, wie sie von den Priestern und besonders den Monchen 

in der Hand getragen und den vorbeigehenden Glaubigen zum Kusse hingehalten zu werden pflegen. Es ist dies offenbar schon 

ein alter Brauch, denn Alvarez sowohl wie Castanhoso2) erwahnen ihn, und auf dem auf Taf. III. Abb. 149 wiedergegebenen 

mittelalterlichen Gemalde tragen fast samtliche Gestalten Kreuze in den Flanden. Dies Gemalde scheint auch die Aussage 

des Alvarez zu bestatigen, naeh der die Kreuze damals aus schwarzem Plolze hergestellt waren, das heute durch Messing oder 

Eisen ersetzt ist. Da sie in ihren Formen dieVorstufe zu den weiter unten zu betrachtenden Prozessionshandkreuzen bilden, 

sollen sie erst mit diesen zusammen besprochen werden. 

Die Abb. 265—267 stellen die metallenen Kopfe langer Kriickstabe dar, welche hauptsachlich, in die Achselhohle 

gestemmt, den Priestern bei den oft stunden- ja tagelang fast ohne Pause andauernden Gottesdiensten als Stiitze dienen. 

Nebenher finden sie aber auch vielfach als Wanderstocke Verwendung. Betreffs Werkstoff und Arbeit gilt das gleiche 

wiebei den Kreuzen. Die Ausrustung eines Priesters oderMonchs wird vervollstandigt durch einen R0 13 s ch weif we del mit 

geschnitztem Holz-, seltener Metallgriff gegen die Fliegenplage, sowie durch ein in starkem, eigenartig verschachtelten Roh- 

lederfutteral mit Tragriemen (Abb. 268 u. 269) steckendes Evangelienbuch oder Psalter, dessen Pergamentblatter 

beiderseits mit der meist sehr sorgfaltig auf fein eingeritzten Linien geschriebenen monumentalen altathiopischen Schrift 

bedeckt sind. Die Interpunktionszeichen, einzelne Buchstaben und gelegentlich auch ganze Worte und Zeilen, die Namen 

Gottes, Jesu, Mariae und der Fleiligen (nach Littmann) sind in leuchtendem Zinnoberrot gehalten. Einige unbeholfen 

gezeichnete Kopfleisten, eine Kreuzigung oder Maria mit Kind als Titelbild oder SchluCblatt, ebenfalls in Rot- und 

Schwarz werden gerne hinzugeftigt, bisweilen aber findet sich auch das ganze Buch mit zahlreichen vielfarbigen Bildern 

geschmuckt. Die Einbanddeckel bestehen aus kraftigen Brettchen, die uberzogen sind mit glattem, tiefrotbraunen Leder, 

welches in eine m Stiicke auch den Buchrtickenumspannt (Abb. 269). Durch eingepreCte Linien und Schraffuren, besonders aber 

eingestempelte kleine Kreise mit Mittelpunkt wird in einfachster Weise eine hubsche Umrandung oder Teilung hergestellt, 

«) Heuglin vermutet (S. 143), daG die Filigranarbeit von eingewanderten armenischen. griechischen oder indischen Familien eingefflhrt wurde. 

*) Vgl. Castanhoso, Ubersetzung von Littmann, S. 4 und S. 101/2, wo sicb auch zwei solche Kreuze abgebildet finden. 
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a b 

Abb. 268. Futteral aus ungegerbtem Leder fiir ein Evangelienbuch, 

a in geschlossenem, b in gebfFnetem Zustande. 

Die hellgrau-gelbliclien Lederteile sind so auflerordentlich fest und sorgfaltig 

durch schmale diinne Lederstreifen miteinander vernaht, dab die Stiche der 

letzteren, die von rotbrauner Farbe sind, zugleich einen ebenso einfachen wie 

reizvollen Schnmck dcr Tasche bilden. 

Abb. 270. Monch. 
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Abb. 269. Ledereinbanddeckel eines Evangelienbuches. 

Grofie 11x13 cm. 

Abb. 271. Bemalte und mit Gebeten beschriebene Pergamentrolle. 

Gesamtlange 2,13 m, Breite 16,5 cm, 
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, rpn Mittelfel'd meist ein aus gleichen Elementen gebildetes einfaches Kreuz einmmmt. - Abb 270 zeigt einen m.U 

Geeenstanden.ausgerustetenMonchinteils graugelber, teils brauner Ledergewandung undstrohgeflochtenerMutze. 

' ‘!tS ebenfalls strohgeflochtene und buntfarbig durchmusterte S.onnenschirm, den der Monch tragt me auc in 

■teren Volkskreisen Verwendung. Abbildung 271 stellt den Anfang einer mit Gebeten oder Zauberformeln besthne 

pe reament roll e dar, wienie von Priestern und Laien in kleinen, zu mehreren auf eme Schnur gezogenen Leder u s 

e „ach der sehr verschiedenen GrSfle der Rollen urn Arm, Hals oder Huften als Amulette getragen werden. Schr.ft und 

Malerei entsprechen der auch in den Biichern ublichen Ausfuhrung. . 
Wahrend die vorerwahnten Gegenstande des Privatbesitzes in Stoff, Form und Ausfuhrung ver a msma ig ein a 

7U sein pflegen, ist das anders bei den im Besitz der Kirchen befindlichen Gegenstanden, und so schlicht und schmuc os 

die Kirchengebaude selbst im allgemeinen und besonders in ihrer Innenausstattung - von den Wandmalere.en und emig 

tnigen Einzelheiten abgesehen - gehalten sind, so viel Wert scheint man auf eme re.chhalt.ge Sammlung moghchst 

Abb. 272. Festgottesdienst im Vorliofe der Zionskirche zu Aksum. Abb. 273. Rassel. Lange 21 cm. Silber. 

Abb. 274. Trommlerkapelle. 

prunkvoller Geratschaften zu legen, welche teils fiir den gewohnlichen Gottesdienst, teils fur die Messen und vor allem fur 

die sehr gebrauchlichen Prozessionen vonnoten sind. 

Der gewohnliche, auch fiir Laien bestimmte Gottesdienst, bei dem diese sich jedoch passiv verhalten, spielt sich in 

der Vorhalle oder, wo diese zu klein, auch ganz im Freien, im Plofe der Kirche ab (vgl. Abb. 272) und besteht im wesent- 

lichen aus einem von Priestern und Diakonen in unendlicher Eintonigkeit und bisweilen stundenlanger Ausdauer und mit 

grofier Lungenkraft ausgeftihrten liturgischen Gesange, der je nach dem Anlafi auch freieren Inhalt annehmen kann, wie 

z. B. die Ankunft der Deutschen Expedition darin besungen wurde. Priester und Diakonen nehmen dabei eine Aufstellung 

im Kreise ein, in dessen Mitte zwei Paare oder auch je drei Priester, denen beiderseits dicht auf den Fersen je ein Pauke 

schlagender Diakon folgt, eine Art Contretanz auffiihren (Abb. 272), dessen Bewegungen am einfachsten sich mit denen einer 

Quadrille: »en avant, en arriere«, »traversez« und »chassez, croisez« vergleichen lassen. Der Rhythmus des Gesanges und der 

Bewegungen wird aufier durch die Paukenschlager von samtlichen Priestern aufsnachdriicklichstebekraftigtdurchtaktmafiiges 

Wiegen des Oberkorpers nebst Heben und Senken ihrer Krtickstabe und eines eigenartigen Musikinstrumentes, einer Rassel, 

deren Form der des altagyptischen Sistrums entspricht und aus Abb. 273 ersichtlich ist. Ausfuhrung und Material gleicht 

dem der Kreuze; Messing und Silber scheinen bevorzugt, fiir die tonenden Scheibchen, welche auf den Querstabchen hin 

und her gleiten, findet sich auch Kupfer verwendet. Der Griff ist meist aus Holz und bisweilen mit einer Metallhiille versehen. 

Deutsche Aksum-Expedition III, I 2 



9S Sechster Abschnitt. Religiose Abzeichen und kirchliche Geratschaften. 

Die von den Diakonen an Schulterriemen getragene und nur mit der flachen Hand geschlagene Pauke scheint aus 

Blech hergestellt zu sein und hat entweder die Form einesEies, fiber dessen eine, stark weggeschnittene Spitze das Trommel 

fell gespannt ist, oder bei doppelseitig angeordnetem Fell die einer stark gebauchten Tonne. Die das Trommelfell haltenden 

Schnure fiberspannen netzartig die ganze Eiform, die aufierdem haufig noch durch reiche Silberbeschlage geziert ist Bei 

einer grofien Beerdigung wirkte eine ganze Kapelle abgestimmter Trommein von halbkugel- oder kugelkalottenformiger 

Gestalt und verschiedener Grofie mit. Diese Instrumente wurden mit krummen Holzern geschlagen. (Abb. 274.) An Mustk 

instrumenten 1m engeren Sinne sahen wir noch, teils auch aufierhalb der Gottesdienste benutzt, eine Art Tuba von etwa 

1,5 m Lange, deren eigenartig vibrierender, starker Ton, nur zwischendurch von einer tiefen Oktave unterbrochen, etwas 

merkwiirdig Aufregendes, fast Unheimliches an sich hatte; Floten aus einfachem Bambusrohrundsolcheausanscheinendzise- 

liertem oder tauschiertem glitzernden Metallrohr (Abb. 275); kurze zinkenartig gekrfimmte Blasinstrumente in gleicher Ausstat- 

Abb. 275. Aus einer Prozession Fahnentriiger und Aufseher mit Peitsclie und Flote. 

tung; an Saiteninstrumenten Lyren in verschiedener Grofie und Ausftihrung, die teils durch Streichbogen, teils durch ein 

kleines Schlagholz oder Knochenstiick zum Klingen gebracht wurden (Abb. 276). 

Die Kleidung der Priester fur den gewohnlichen Gottesdienst ist die Strafienkleidung: Uber den Unterkleidern die 

weifie, haufig rot besaumte Schamma und die hohe zylindrische, mit weifiem Turban oder Kopftuch umwickelte weifie Miitze. 

Bei einem grofieren Gottesdienste trug die eine Partei der beiden tanzenden Priestertrios die auch sonst auf der Strafie 

wohl getragenen langen schwarzen Radmantel mit Kapuze. 

Einen grofieren Aufwand an kirchlichen Geraten und Prunkstucken erfordert schon die zweiteForm des abessinischen 

Gottesdienstes, die Messe, deren Hauptbestandteil neben Gesang und demLauten von kleinen Handglocken dasVerlesen 

der heiligen Schriften bildet. Nur wenige Priester und Diakonen, ich zahlte gelegentlich deren fiinf, sind bei der Vornahme 

der heiligen Handlung, die sich vor der Tiir des Allerheiligsten, vielleicht auch zum Teil im letzteren abwickelt, beteiligt. 

Etwa anwesende Laien konnten ihr in Aksum nur von der Vorhalle aus zusehen. 
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Fs gelangten dabei heilige Bucher von ziemlich groBen Abmessungen zur Verwendung Aus dem Kirchen- 

. JJn tan konnten zwei besonders schone und durch einen reichen Metalle.nband ausgezeichnete 
schatze von werden (Abb 277_278). Der Einband des einen (Abb. 277), welchem L.ttmann auf Grund des 

Httduktus ein Alter von etwa 300 Jahren beimifit, zeigt in der Art unserer mittelalterlicheh Einbande einen mit bunten 

ottsen besetzten Metalluberzug, anscheinend Messing, mit beiderseits gleichem, in flachem Relief herausgedruckten geo- 

Abb, 276. Lautenschlager. 
Abb. 277. Buchdeckel in Metall. 

Abb. 278. Buchdeckel in Metall. 

metrischenMuster. Die Deckelflachen des anderen, ebenfalls etwa 30 X 40 cm groBen Buches sind mit einerReihe, in einfachen 

Linien eingravierter, biblischer Darstellungen bedeckt (Abb. 278). Die Figuren stehen in Goldton, (Gold oder Messing) 

auf silbernem Grunde. Ob es sich um eine Vergoldung dieser Flachen oder eine Tauschierarbeit handelt, mufite bei der 

Unmoglichkeit naherer Untersuchung dahingestellt bleiben. 

Abb. 279 und 280 geben zwei ebenfalls bei der Messe verwendete Rauchergefafie wieder, deren Trageketten stets 

mit einer groBen Zahl kleiner Schellen behangen sind. Der in der Regel viereckige (Abb. 279), selten runde (Abb. 280) Be- 

halter besteht aus zwei Teilen, der unteren Schale und dem reich durchbrochenen kuppelformigen Deckel, dessen Orna- 

mentierung jener der Rasseln entspricht. Das Material scheint ausschliefilich Messing zu sein. 

13 
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Abb. 279. Eckiges Raueher- 

gefafi aus dem Kgl. Museum 

fur Volkerkunde zu Berlin. 

r» AS' "5^ * / "1 
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Abb. 282. Grupjre aus einer Prozession: Kreuztrager. 

Abb. 280. Rundes Rauoher- 

gefafi aus dem Kgl. Museum 

fur Volkerkunde zu Berlin. 

Eme besondere Pracht wird in den Festgewandern entwickelt. Priester undDiakone tragenbei der Amtshandlung 

lange Radmantel (bisweilen mit Kapuzen auf dem Riicken) aus den verschiedensten Stoffen und in wechselvollster Ausfiihrung 

und Farbengebung. Vereinzelt scheint der Mantel auch nach der Form eines Tierfells zugeschnitten (vgl. Abb. 275). Neben Saint 

Seide und Brokat finden sich ganz minderwertige Stoffe, bald einfarbig, bald in leuchtenden, doch nicht grellen Tonen, 

bald feingemustert, aber in der Mehrzahl wohl auslandischen Ursprungs. Die einfarbigen Grundstoffe sind auf dreierlei 

Weisen, jede fur sich oder auch vereinigt angewandt, aufs reichste verziert: Namlich teils durch eine dickaufliegende Gold- 

stickerei, die eine ganz europaische Technik zeigt und auch wohl kaum im Lande selbst angefertigt ist (vgl. den Priester 

mit dem Weihrauchfasse in der Mitte der Abb. 281 auf Taf. VIII), teils durch cin weit einfacheres, dabei eigenartigeres Ver- 

fahren, welches hach Art der Applikationsarbeiten darin besteht, dafl schmale, farbige Litzen in einem reichen, halb geome- 

trischen Muster von Zickzackhnien, Durchschlingungen und Arabesken auf den meist schwarzen Grundstoff aufgenaht 

werden (vgl. den mittleren Diakon auf Abb. 282). Mehr noch als diese Art mufi man das dritte sehr beliebte Verfahren, welches 

den Stoff durch Aufnahen kleinerer und grofierer Metallplattchen und -buckelchen, und ganzer Schmuckstucke (vgl. Abb. 287) 

reich belebt, als eigenartig abessinische Kunstiibung bezeichnen: Um einzelne grofiere Mittelpunkte (Abb. 283), die aus 

einem bis zur Halbkugel buckelformigen, mit reich getriebenem Sclirhuckwerk oder zierlichster Filigranarbeit iiberzogenen 

Metallknopf bis zu 10 cm Durchmesser bestehen, sind strahlenformig allerhand buntgeformte geprefite Metallblattchen 

mykemschen Charakters zu grofien Sonnen gruppiert; die Gewandrander werden begleitet von aufgenahten Halbkugelschniiren 

(vgl. z. B. Abb. 282). Alle Metallteile sind Silber oder vergoldetes Silber. Das Hauptschmuckstuck eines Mantels aber ist 

gewohnlich ein gleicherart gearbeitetes prachtiges, auf der Brust liegendes Mantelschlofi, bestehend aus grofiem trapezformigen 

oder rechteckigen Mittelstuck, das beiderseits mit fingerformigen Ansatzen und an der Unterkante mit einer dichten Franse 

aus kleinen, an silbernen Kettchen hangenden, tonlosen Glockchen besetzt ist (Abb. 284). Aufier zu kirchlichen Zwecken 

scheinen derartige Mantel auch bei hochstehenden' Personlichkeiten als Staatsgewander im Gebrauch zu sein. Die Ab- 

bildungen 283 u. 284 geben Stucke des silbervergoldeten Metallschmucks vom Staatsmantel der Kaiserin Durenesch, der 

(jemahlin des Kaisers Theodor, wieder. Die auf Abb. 283 oben links sichtbare, mit feinster Filigranarbeit tiberzogene Kugel 
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Abb. 284. Silbervergoldetes MantelschloB vom Mantel der Kaiserin Durenesch im Kgl. Museum fur Volkerkunde zu Berlin. 
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er auf 
mit den langen Glockenfransen bildet die Endigung des Kapuzenzipfels. Man vergleiche auch die Mantelschloss 
Taf. X, Abb. 296 und 297. 

Die ganze leuchtende Farbenpracht der Gewander und den Glanz einer Unzahl verschiedenartigster Prunkstucke 

die teils den erwahnten und allerhand weiteren religidsen Bedurfnissen und kirchlichen Brauchen dienen, teils aber aucli 

lediglich als Schmuck- und Schaustucke verwandt werden, bringen die an vielen der grofien Feste ublichen Prozessionen 

aus dem Dunkel der Schatzhauser in das funkelnde Sonnenlicht (Abb. 285 auf Taf. IX). An solchen Dingen sahen wjr 

K a n n e n und Schalen; kleine Triptychen, teils einfach in grellen Farben auf Holz gemalt, eines als anscheinend 

ganz besonderes Wertstiick in Metall (Gold?) getrieben; als Gegenstand hochster Verehrung auch einmal ein Tabot eine 

einfache mit rotem Stoff und silbernen Plattchen in den ublichen Sternformen beschlagene Truhe (inmitten der Abb 281 

auf Tafel VIII von. einem Priester auf dem Kopfe getragen). 

Die grofite Aufmerksamkeit aber ziehen in dem Gesamtbilde, wie es phantastischer kaum der marchenberuckte Traum 

eines Kindes gestalten kann, und kein Maler der Anbetung der Heiligen drei Konige sich je ersonnen hat, die hochst selt- 

sam geformten, sehr grofien Metallkopfbedeckungen der Diakonen und die von 

letzteren getragenen Prunkschirme und Kreuze auf sich. 

Diese Prozessio ns kronen bauen sich teils einer papstlichen Tiara gleich 

in drei runden, glockchenbehangenen und mit bunten Glasfliissen besetzten Stock- 

werken auf (vgl. Abb. 281 auf Taf. VIII); andere, und zwar offenbar die aus 

alteren Zeiten stammenden, bilden einen vierkantigen, mit getriebenen figiirlichen 

Darstellungen geschmiickten Kasten, auf dem ein kuppelformiger von Knauf und 

Kreuz uberragter Aufsatz thront. Abb. 286 zeigt eine solche altere, anscheinend 

aus Messing hergestellte Krone von ausgesprochen byzantinischem Charakter !). 

Wie nach einem alten Brauche die abessinischen Kaiser das Recht, Prunk¬ 

schirme zu tragen, im Sinne unserer Orden als Auszeichnung verliehen, so bilden 

diese auch oft als fiirstliche Geschenke einen besonders hervortretenden Be- 

standteil der kirchlichen Prozessionen. Entweder zeigen sie die Form eines 

gewohnlichen Regenschirmes, bisweilen von ungewohnlicher Grofie und bald ein- 

farbig und mit Goldfransen besetzt, bald in jedem Felde mit andersfarbiger bunter 

Seide bespannt; oder aber sie bestehen aus einem oberen, flach kegelformigen und 

einem lotrecht daran hangenden zylindrischen Teile, von denen besonders der 

letztere reich mit Metallzierat benaht ist (Abb. 287). 

Die kunstlerisch wertvollsten Stiicke aber sind die PI and- und Vor- 

tragekreuze, die in bedeutender Zahl den Schatz von St. Maria in Zion 

fullen. Wie die Rasseln, Weihrauchbecken, viele der Hals- und die kleinen Hand- 

kreuze der Priester —- auBer den eisernen, die geschnitten zu sein scheinen - 

durften sie in verlorener Form als kraftige Platten meist in Messing oder Silber 

gegossen sein. Die Ausfuhrung ist von sehr verschiedener Gute. Wahrend sie 

bei den kleinen Handkreuzen haufig fiber den rohen Gufi nicht hinauskommt, 
scheinen die grofieren Stucke in der Regel sorgfaltig nachgearbeitet zu werden. 

Hand- und \ ortragekreuze zeigen bei mancher Ubereinstimmung in den Einzelheiten doch eine verschiedenartige 

Grundform. Die Handkreuze schwanken, soweit festzustellen war, in ihrer Lange zwischen 15 und 50 cm. Von den 

kleineren, etwa bis zu 25 cm, war schon oben die Rede. Man sah sie standig in den Handen der Priester und Monche. Die 

grofieren aber kamen in Aksum nur bei Gelegenheit feierlicher Prozessionen zum Vorschein. 

Zwei Grundformen sind zu beobachten. Die eine bildet ein allseitig gleichschenkliges Kreuz, dessen Arme durch 

mehr oder minder zahlreiche blutenartige Ansatze, meist in Gestalt weitererkleinerundkleinsterKreuzchenauskristallisiertund 

geschmuckt sind (Abb. 288—293). Der untere Arm wird meist gabelformig umfafit von einem vier- oder achtkantigen, 

auch runden Stiel, der an seinem unteren Ende wieder in eine kleine viereckige, zuweilen ebenfalls mit Kreuzblutchen 

und mit einem Bibelspruch oder einer sonstigen kleinen Inschrift besetzte Platte auslauft. Das Ganze ist in einem Stucke 
gegossen. 

Abb. 286. Alte Prozessionskrone. 

In einigen Fallen zeigen die Kreuzarme eine so breite oder nach Art mancher byzantinischen Kreuze eine so stark 

seitlich ausgeschweifte Form (Abb. 260 und 288), dafi sich unter Beihilfe der angesetzten Zierformen das Ganze zu einem 

ubereckstehendenVierecke zusammenschliefit. So ist vielleicht die zweite Grundform, die fur die grofieren Kreuze die Regel 

bildet, entstanden (Abb. 289 293). Auch die kleine Platte am unteren Stielende nimmt dann gern Diagonalstellung 

an. Die obere viereckige Platte, deren oberste Spitze aus feinem asthetischen Geffihl heraus nach oben ein ganz klein wenig 

emporgezogen und damit spitzwinklig gestaltet zu sein scheint, ist in der Regel nur verhaltnismafiig wenig durchbrochen, 

aber von einem dichten Kranze der erwahnten Zierate umgeben. Eingravierte Linien begleiten die Kanten, breitere Flachen 

sind mit Schraffuren, figiirlichen Darstellungen und dergleichen uberzogen. 

Das hochst eigenartige Gebilde, welches sich so entwickelt hat und selbst in den Fallen, wo von der ursprunglichen 

Kreuzesform eigentlich nichts mehr fibrig geblieben ist, diese doch keineswegs verleugnet, mufi als eine der schonsten und 

ausgesprochen abessinischen Kunstleistungen bezeichnet werden. 

') Man vergl. z. B. das Kuppelreliquiar aus dem Munsterschatz zu Aachen (W. Behnke, Illustrierte Geschiclite des Kunstgewerbes I, Abb. 153). 
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Tn bester kiinstlerischer Vollendung, ahnlich in den Grundformen und neu wieder in den Einzelheiten zeigt sich d.e 

> Gruppe der Prozessionskreuze: Die V o r t r a g e k r e-u z e. Wenn diese auch mcht so ungezahlte Abwandlungen 

ZWe ^ie die vorigen, so ist doch auch hier der Formenreichtum ein bedeutender. An Stelle des Stieles mit der unteren 

ff he ist hier eine runde Hulse getreten, die den kraftigen hblzernen Tragstiel von fast Mannslange aufmmmt und von 

f us’zwe bogenformige Ausleger nach oben streben, um das eigentliche Kreuz zu stiitzen. Die Verbindung der Hulse 

/der Bogenausleger mit dem Kreuze erfolgt durch Laschen und Nietung. Eine um Stiel und Ausleger geschlungene 

f 0hie-e Stoffbahn hangt lang an der Tragstange herunter und steigert die Pracht des Ganzen (Ab . 294, 295 297 au a . • 

g Die beiden Grundformen sind auch hier wieder zu beobachten: Das Kreuz, teils noch klar ausgepragt mit sehr zu- 

rucktretenden und kunstlerisch umgebildeten Auslegern, teils schon mit stark zusammengewachsenen Armen, in streng 

Abb. 287. Diakon mit Prozessionschirm. 

geschlossener Gestalt. Die grofite Breite der wagerechten Kreuzarme betragt etwa zwischen 30 und 50 cm. Fur die erstere 

Art gibt Abb. 299 auf Tafel XI ein reiches Beispiel. Die kunstvolle, an keltische Ornamentik erinnernde Bandverschlingung 

ist bei den Abessiniern ein beliebtes Motiv und findet sich aufier bei den Metallarbeiten auch viel in der Holzschnitzerei der 

alten Zeit (vgl. im Bd. II, Abschn. F die Abbildungen aus den Kirchen von Debra Damo und Asmara). Abb. 300 gibt ein 

aufs sauberste in Bronze gearbeitetes Stuck aus der Sammlung des Koniglichen Museums fur Volkerkunde in Berlin wieder 

und zeigt die einfache Grundform des zum iibereckgestellten Quadrate verwandelten Kreuzes, deren reichste, weit aufgeloste 

Ausgestaltung die Abb. 295 auf Tafel X bietet. Das Kreuz der Abb. 298 auf Taf. XI zeigt die reizvollste Durchbildung der 

reinen Quadratflache. 

Besondere Beachtung verdient noch die obere kreisformige Verdiekung der Auslegerbogen, die in der schlichten Form 

der Abb. 300 kaum eine Deutung zulabt, ebensowenig wie die darunter sich anschliefienden Zacken. Bei den reicheren Formen 

in Abb. 295 auf Tafel X, 298 auf Tafel XI und Abb. 294 aber ist unverkennbar, dafi es sich um die ornamentale Umbildung 

eines Vogelkopfes handelt, dessen Bedeutung an dieser Stelle freilich dunkel ist. DaB das Vogelmotiv in Verbindung mit 
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Die Originate der Abbildungen 288, 289, 291 

und 292 befinden sicli im Kirchenscliatz der 

Zionskirche zu Aksum, das der Abb. 290 im Kgl. 

Museum fur Volkerkunde zu Berlin. 

X 

Abb, 290. Lange 37 cm, Silber. Abb. 292. Lange etwa 40 cm. 
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Abb. 300. Vortragekreuz. Hijlie 51 cm. Bronze. Das Original befindet siclr im Kgl. Museum fiir Volkerkunde zu Berlin. 

Deutsche Aksum-Expedition III. 14 

v 
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Kreuzen beliebt ist, zeigte sich allerdings schon bei den Radkreuzen, die als Bekronung der Kirchendacher iiblich sind (v 1 
Abb. 35, 40 u. 41 auf Seite 14 u. 15). ' 

Die einfacheren Formen der Vortragekreuze finden sieh gelegentlich unmittelbar als Dachkreuze verwendet, so eine 

Zwischenstufe zwischen den Abb. 294 u. 300 auf den Glockenhausern der Kirche St. Maria von Zion. Es ist wohl anzunehmen 
dab sie nicht ursprunglich dafiir bestimmt waren. 

Manche bemerkenswerte Stucke, welche in den Prozessionen mit einhergetragen wurden, wie Heroldstabe 

Peitschen, Fahnen (vgl. Abb. 275), Glocken seien wenigstens noch dem Namen nach erwahnt. Dafi gerade die wert- 

vollsten Dinge der Kleinlcunst, die Stucke aus Kirchenbesitz, meist nur andeutungsweise geschildert werden konnten, lieet 

daran, dafi deren Besichtigung aus der Nahe, wie oben schon angedeutet, nur in wenigen Ausnahmefallen und dann 

auch nur auf Augenblicke moglich war. 

Es ist zu wiinschen, dafi bald einmal die Zeit kommt, in der auch diese Schatze einer hochst eigenartigen Kultur und 

Kunst eingehender aufgenommen und studiert werden konnen. 
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Bemerkungen 
zu den zeichnerischen Darstellungen. 

Hinsichtlich ihrer Maflgenauigkeit sind die auf zeichnerischerDarstellung beruhenden Abbildungen dieses Bandes in dr • 
Gruppen zu teilen.. Von diesen enthalt u 

die I. Gruppe solche Abbildungen, denen in der Hauptsache genaue ortliche Vermessungen zugrunde liegen, oder die unmittelbar ube- 
einer Photographic gezeichnet sind. Hierher gehoren die Abbildungen 51, 52, 54, 56, 58, 62, 63, 67, 68 ay 

99—105, 108, in, 112, 117, 118, 121, 123, 126, 133—135, 138, 160, 175, 178, 192—194, 197, 201, 206,’212 ’21s’217’ 

227, 247—249, 251—256, 258—263, 267, 273, 290, 300; ’ A 

die 2. Gruppe solche, die nur in einigen wesentlicheren Teilen auf ortlicher Vermessung beruhen, im ubrigen durch Sehatzung an 
Ort und Stelle oder durch nachtragliche Zuhilfenahme der Photographien mit hinreichender Zuverlassigkeit erganzt sind 
Hierzu gehoren die Abbildungen 55, 59, 69, 93, 96, 109, 114, 116, 127, 136, 143, 144, 151, 154, 157 i62& iqo 108 
203, 210, 265, 266; ’ y ’ 

die 3. Gruppe solche Abbildungen, die lediglich nach ortlicher Sehatzung oder aus den Photographien ohne die Grundlage eines »e- 
nauen Mafles aufgetragen sind. Hierher gehoren die Abbildungen 15, 17—20, 23—26, 28, 29, 32, 35, 37—43, 45 ag 
50, 53, 57, 60, 61, 66, 70—74, 9°, 9T 106, 125, 129, 140, 152, 173, 174, 182, 183, 184, 187—189, 207, 209, 250 288 
289, 291—293. 

Berichtigungen und Erganzungen. 
Seite 14 lies unter Abb. 39 »Enda Sellase« statt »des Erlosers der Welt«. 
Seite 16 lies unter Abb. 46 »Bohlendecke« statt »Balkendecke«. 
Seite 26 Zeile 4 von oben lies »Taf. II« statt »Taf. I«. 

Seite 29 Zeile 27 von unten: Ein anderes, besonders schones Beispiel eines Balkengewolbes als Raumdecke vergleiche man nocli in 
Bd. II, S. 163, Abb. 334. 

Seite 46 Zeile 15 von unten: Infolge einer wiederholten Untersuchung ist das Gestein statt als »phonolithischer Nephelinit« als 
»Nephelintinguait« bezeichnet. 

Seite 47 ist in der Fufinote hinter »Bent« »S. I28« zu erganzen. 
Seite 48 ist in der Fufinote ■) hinzuzufiigen »Album archdologique PI. I0«. 

Seite 52 Zeile 28 von unten lies »Bohlen«- statt »Balken«deckenbildung. 

Seite 71. Zu Abb. 201 ist zu erlautern: An den mit A, B, C und E bezeichneten Stellen befinden sich altertiimliche Mauerreste, bci 
D ein alter Wasserspeier; bei F eine alte Taufschale. 

Seite 79 Zeile 6 von oben lies »Taf. VI« statt »Taf. VII«. 

Seite 80 ist in der Fufinote 3) hinter »Lefebvre<s einzufiigen »Album archeologique PI. i«. 
Seite 91. Zeile 1 u. 2 von oben: Als Zwischenglied zwischen der 1. und 2. Kirchengrundform, Abb. 240 und 243, vergleiche man in 

Bd. II, S. 166, Abb. 337 den Grundrifi der alten Kirche in Adulis, wo die Vorhalle als einteiliger quergelegter 

Raum auftritt. 



Abb. 85. Adua von Nordwesten. Das Bild zeigt jedoch nur zwei der drei Kirchenhiigel und den langgestreckten Riicken dahinter. 

Abb. 86. Hausergruppe am Nordende Aduas. Abb. 87. Kin Teil Aksums von Beta Giorgis aus, 
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Abb. 88. Aksum von Enda Gaber (Osten) aus gesehen. 

Im Mittelgrunde der Heilige Bezirk mit der Zionskirche. 
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Wandmalerei am Allerheiligsten der Kirclie Pmyiici Hes Kaisers lohannes in Aksum darstellend. ibb 14(1 

Abb. 147. Wandmalerei am Allerheiligsten der 

Kirche des Erlosers der Welt zu Adua, den 

Ritter St. Georg darstellend. 
Abb. 149. Auf Stoff gemaltes aus dem Kirchenschatze 

Abb. 148. Wandmalerei am Allerheiligsten der 

Kirche Abba Liqanos bei Aksum, Maria 

mit Kind darstellend. 





Abb. 161. Kirche des Erlosers der Welt zu Adua. Westansicht. 
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Abb. 211. Teilansicht von Aksum. 

Im Mittelgrunde in ganzer lireito des Bildes der Heilige Bezirk mit der Zionskirche 
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Abb. 215. Die Zionskirche zu Aksum. 
Aufg-en und gez.: Th. v. Liipke. 

1. Westliches Torhaus. 
2. Glockenhauser. 

3. Sangerraum | 
4. Heiliges j der Zionskirche. 

5. Allerheiligstes ) 
5a. Treppenturm zum Dache der Zionskirche. 
6. Torhaus zum Hof der kleinen Zionskirche. 

7. Kleine Zionskirche. 
8. Schatzhaus des Johannes. 

<). Kleines Schatzhaus. 
10. Grabbau des EWage Theophilos und 

Lesehaus, 
11. Kirche der Maria Magdalena. 
12. Quaderrestc alterer Bauwerke. 

1 13. Heilige Steinplatte. 

14. Pflaster aus alten Steinplatten. 
15. Throne aus alten Quadern. 

| 16. Graber. 
17. Grab mit kleinem geheiligten Steine. 
18. Alter Pfeiler mit Kapitellplattc. 

19. Kalk-Gruben. 

20. Brunnen. 
21. Strohhlitten. 
22. Priesterwohnhiiuser. 

23. Priestergchofte. 

24. Gasse. 
25. Platz mit dem lvdnigsstuhl. 
26. Oberdachte Ostpforte. 
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Abb. 216. Westfront der Zionskirche zu Aksum. 

D
e
u

ts
c
h

e
 
A

k
s
u
m

-E
x
p
e
d
itio

n
. 





Abb. 281. Hauptgruppe mit dem Tabot aus einer Prozession in der Zionskirche zu Aksum. 
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Abb. 285. Grofic Fest-Prozession im Vorhofe der Zionskirche zu Aksum. 
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Abb. 296. 

Silbcr. 

Abb. 295. 

Silbcr. 

Abb. 297. 

Messing. 
H 
w 

2- 

X Vortragekreuze aus dem Kirchenschatze der Zionskirchc zu Aksum 
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Abb. 299. 

Messing. 

Abb. 298. 

Messing. 

Vortragekreuze aus deni Kirchenschatze der Zionskirche zu Aksum 
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